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Da s Proble m der deutsche n Minderhei t in Pole n in der Zwischenkriegszei t 
ist sowohl in der polnische n als auch in der deutsche n Geschichtsschreibun g 
ausführlic h behandel t worden . Di e politisch e Tätigkei t dieser Minderhei t wur-
de dabei , im Gegensat z zum kulturellen , sozialen un d wirtschaftliche n Leben , 
besonder s herausgestellt . Nu r unzureichen d sind dagegen bisher die konfessio-
nellen Angelegenheite n untersuch t worden . Di e Lage der evangelischen Deut -
schen wurde allerdings schon in einigen Publikationen , besonder s von Alfred 
K l e i n d i e n s t und Oskar Wagner , dargestellt ; das Leben der katholische n 
Deutsche n in Pole n ha t jedoch bisher nu r ein sehr geringes Interess e bei den 
Historiker n gefunden 1. Nebe n zwei Aufsätzen von Przemysùaw H a u s e r 2 , die 
übrigen s beide nu r über die Lage der deutsche n Katholike n in Pommerelle n 
berichten , sowie einer Aufzeichnun g von Karl H e d a 3 über die Geschicht e der 
Diözes e Kattowit z gibt es noc h zwei biographisch e Skizzen von Jan 
Ù ą c z e w s k i und Pia N o r d b l o m 4 , die dem Leben und Wirken des berühm -
ten katholische n Politiker s und Publiziste n in Oberschlesien , Dr . Eduar d Pant , 
gewidmet sind. Zu erwähne n sind auch die im Jahr e 1984 erschienene n Erin -

1) A. Kleindienst , O. Wagner : De r Protestantismu s in der Republik Polen 
1918/19 bis 1939 im Spannungsfel d von Nationalitätenpoliti k und Staatskirchenrecht , 
kirchliche r und nationale r Gegensätz e (Marburge r Ostforschungen , Bd. 42), Marburg/ 
Lahn 1985, S. 504. -  Zur Lage der katholische n Deutsche n in Posen und Pommerelle n 
s. a. einige Ausführungen bei G. Rhode : Das Deutschtu m in Posen und Pommerelle n 
in der Zeit der Weimarer Republik , in: Die deutsche n Ostgebiete zur Zeit der Weima-
rer Republik , Köln, Gra z 1966, S. 88-132 . 

2) P. Hauser : Dziaùalność katolików niemieckic h na Pomorz u w okresie II Rze-
czypospolite j [Die Tätigkeit der deutsche n Katholike n in Pommerelle n zur Zeit der 
Republik Polen] , in: Polska -  Niemc y - Europa . Studia z dziejów myśli polityczne j 
i stosunków międzynarodowyc h [Polen -  Deutschlan d - Europa . Studien zur Geschich -
te des politische n Denken s und der internationale n Beziehungen] , hrsg. von A. Czu -
biński , Pozna ń 1977, S. 447-456; ders. : Stosunk i narodowościow e i wyznaniowe 
w diecezji cheùmińskiej w latach 1920—1935 [Die Beziehunge n zwischen den Nationali -
täten und Konfessione n in der Diözese Kulm in den Jahre n 1920-1935], in: Ars Histo -
rica.  Prace z dziejów powszechnych i Polski [Ars Historica . Arbeiten zur allgemeinen 
Geschicht e und Geschicht e Polens] , Pozna ń 1976, S. 749-758 . 

3) K. Heda : Die Diözese Kattowit z und die deutsche n Katholike n in den Jahre n 
1925 bis 1939. Ein Bericht , in: Archiv für schlesische Kirchengeschicht e 42 (1984), 
S. 51. 

4) J. Ùączewski: Eduar d Pant . Sylwetka śląskiego Niemca-antyfaszyst y [Eduar d 
Pant . Die Gestal t eines schlesischen Deutsche n und Antifaschisten] , in: Studia Śląskie, 
seria nowa 43 (1984), S. 229-243; R Nordblom : Dr. Eduar d Pant . Biographie eines 
katholische n Minderheitenpolitiker s in der Woiwodschaft Schlesien (bis zum Jahr 
1932), in: Oberschlesische s Jb. 3 (1987), S. 112-146. 
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nerunge n von Pate r Hilariu s B r e i t i n g e r , der deutsche r Seelsorger in Posen 
gewesen war; diese könne n jedoch nu r als Bericht e eines Zeitzeuge n angese-
hen und herangezoge n werden 5. 

De r folgende Überblic k über das Leben der deutsche n Katholike n be-
schränk t sich auf die ehemal s preußische n Teilgebiete Polens , in dene n sie eine 
zahlenmäßi g bedeutend e Minderhei t bildeten , also im Posene r Land , in Pom -
merelle n und Oberschlesien . Di e Darstellun g stütz t sich in erster Linie auf 
umfangreiche s Aktenmateria l aus dem Politische n Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Bonn , in dem allerdings alle polnische n Aktione n im Spiegelbild 
der Beobachtun g durc h die deutsche n Behörde n erschienen . Ergänzen d konn -
ten aber in vielen Fälle n auch Akten aus polnische n staatliche n un d kirch-
lichen Archiven herangezoge n werden . 

1. D i e L a g e d e r d e u t s c h e n K a t h o l i k e n 
in d e n J a h r e n 1 9 1 9 - 1 9 3 2 

Di e deutsche n Katholike n bildete n nu r eine kleine Minderhei t innerhal b 
des gesamten Deutschtum s in Polen . Nac h der Volkszählun g des Jahre s 1921 
sollen sie einen Antei l von 12,2 v . H , bezogen auf die gesamte deutsch e Min -
derhei t (ohn e Ostoberschlesien) , gehabt haben 6. Di e Volkszählun g von 1931 
erbracht e folgende Ergebnisse : Ostoberschlesie n 67757 Personen , d.i . 
68,2 v.H . der gesamten dortige n deutsche n Bevölkerung ; Pommerelle n 13708 
Persone n (13 v.H.) ; Wojewodschaft Posen 16638 (8,6 v.H.) ; Wojewodschaft 
Lodz 9068 (5,8 v.H.) . Di e Gesamtzah l der Deutsche n römisch-katholische r 
Konfession soll nac h dieser Volkszählun g 118470 Persone n betragen haben , 
d.i . 16 v.H . aller in Pole n lebende n Deutschen 7. 

Manch e deutsch e Historike r schätze n die Zah l der deutsche n Katholike n 
in Pole n in dieser Zei t viel höhe r ein und weisen dabei auf die bei dieser Zäh -
lung vorgenommene n Fälschunge n hin 8. Theodo r B i e r s c h e n k gibt an , daß 

5) H. Bre i tinger : Als deutsche r Seelsorger in Posen und im Warthegau 
1934-1945. Erinnerunge n (Veröff. der Kommissio n für Zeitgeschichte , Reihe A: Quel-
len, Bd. 36), Main z 1984, S. 230. 

6) W. Winkler : Statistische s Handbuc h des gesamten Deutschtums , Berlin 1927, 
S. 672. -  Nach Angaben des Posene r Wojewoden wurden Anfang 1926 in der Diözese 
Posen 16140 deutsch e Katholike n und in der Diözese Gnese n 6700 deutsch e Katholike n 
gezählt -  Archiwum Akt Nowych Warszawa, Akta Ministerstw a Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publiczneg o (weiterhin zit.: AAN MWRiOP ) [Archiv der Neue n Akten 
Warschau, Akten des Ministerium s für Religiöse Bekenntniss e und Volksaufklärung], 
Wojewodę an das Ministeriu m 19. 2. 1926. 

7) R. Dąbrowski : Mniejszość niemieck a w Polsce i jej dziaùalność spoùeczno-
kulturaln a w latach 1918-1939 [Die deutsch e Minderhei t in Polen und ihre sozial-kultu -
relle Tätigkeit in den Jahren 1918-1939], Szczecin 1982, S. 73. 

8) R. Breyer : Das Deutsch e Reich und Polen 1932-1937. Außenpoliti k und Volks-
gruppenfragen , Würzburg 1955, S. 43—45; O. Heike : Die deutsch e Minderhei t in 
Polen bis 1939. Ihr Leben und Wirken kulturel l -  gesellschaftlich -  politisch . Eine histo-
risch-dokumentarisch e Analyse, Leverkusen 1985, S. 286. 



Die Lage der deutschen Katholiken in Polen 1919—1939 41 

in der zweiten Hälft e der dreißiger Jahr e die Zah l der deutsche n Katholike n 
in ganz Pole n ca. 266000 Persone n erreicht e (d . i. 26,03 v. H . aller Deutschen) , 
davon : in Posen-Westpreuße n 29000, in Ostoberschlesie n 160000, Teschene r 
Schlesien 24000, Galizie n 26000, Mittelpole n 26000, ander e Gebiet e 1000 Per-
sonen 9. Di e von Bierschen k zitierte n Zahle n übertreffe n die der offiziellen 
polnische n Volkszählungen um das Zweifache , und es mu ß beton t werden , 
daß diese Zahle n auf Grun d eine r von Friedric h H e i d e l c k durchgeführte n 
privaten deutsche n Volkszählun g 1934 ermittel t wurden . Polnisch e Historike r 
werfen den Deutsche n eine gewisse Übertreibun g vor, obwohl sie bestätigen , 
daß die polnische n Behörde n die Zah l aller in Pole n lebende n Minderheite n 
absichtlic h niedrige r angaben . Jerzy T o m a s z e w s k i ha t jedoch in seiner 
neueste n Arbeit gezeigt, daß sich diese Fälschunge n hauptsächlic h auf ander e 
national e Minderheite n in Pole n bezogen und nich t so sehr die Zah l der Deut -
schen betrafen 10. 

Es ist wohl nich t möglich , den alten Strei t um die Zah l der deutsche n Katho -
liken in Pole n endgülti g zu lösen, doch ist in diesem Zusammenhan g ein von 
eine r polnische n Kirchenbehörd e stammende s Dokumen t bemerkenswert . Im 
Jahr e 1934 veröffentlicht e die bischöflich e Kurie in Kattowit z eine Broschür e 
mit dem Titel : „Di e seelsorgische Betreuun g der deutsche n Katholike n in der 
Diözes e Katowice" , die folgende konfessionell e Statisti k der Diözes e Katto -
witz für die Jahr e 1928 und 1933 enthält 11: 

Zah l der Katholike n in der Diözes e Kattowit z 

Zah l der Katholike n 

Pole n 
Deutsch e 

Insgesam t 

1928 

1009867 
179396 

1189263 

Pfarrämte r 

178 
161 

1933 

1046242 
149153 

1195395 

Pfarrämte r 

189 
148 

Diese Angaben , die überraschenderweis e den deutsche n Zählunge n nahe -
kommen , lassen sich nu r dadurc h erklären , daß die Kirchenbehörde n bei allen 
konfessionelle n Statistike n die Angaben auf Grun d einer Rundfrag e an alle 
Pfarre r in der Diözes e machten . Die s zeigt u.a . die Angabe der Zah l der 
Pfarrämter 12. Die s bestätigt e auch die Korresponden z des oberschlesische n 

9) T. Bierschenk : Die deutsch e Volksgruppe in Polen 1934—1939, Kitzingen / 
Main 1954, S. 10f., nach F. Heidelck : Der Kampf um den deutsche n Volksboden 
im Weichsel- und Warthelan d von 1919 bis 1939, Breslau 1943 (Manuskript) . 

10) J. Tomaszewski : Rzeczpospolit a wielu narodó w [Republi k vieler Völker], 
Warszawa 1985, S. 35f. 

11) Politische s Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (weiterhin zit.: PA AA), Kult . 
Pol. VI A, 20 -  OS, Broschür e der Bischöflichen Kurie : „Di e seelsorgische Betreuun g 
der deutsche n Katholike n in der Diözese Katowice", Katowice 1934, S. 36. 

12) Siehe W. Kotowski : Dzieje kościoùa i parafii św. Trójcy w Bydgoszczy [Ge-
schicht e von Kirche und Pfarrgemeind e zur Heiligen Dreifaltigkei t in Bromberg] , cz. 
I, in: Studia Gnesnensi a 7 (1982-1983) , S. 129-176. 
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Wojewoden Dr . Micha ù Grażyńsk i mit dem Kattowitze r Bischof Stanisùaw 
Adamski. Di e Broschür e hatt e die heftige Kriti k der Wojewodschaftsbehörde n 
hervorgerufen , vor allem wurde die oben zitiert e Statisti k scharf angegriffen. 
Dr . Rajmun d Buùawski, der damalige Direkto r des Schlesische n Statistische n 
Büros und frühere r Generalkommissa r für die Volkszählun g von 1921, warf 
dem Autor dieser Broschüre , Kapla n Gwóźdź , vor, er habe mit der Veröffent-
lichun g der Angaben der Bischöfliche n Kuri e den Standpunk t vertreten , daß 
die kirchliche n Zahle n richtige r seien als die staatlichen . Di e politische n Schä-
den seien um so größer , als die kirchlich e Statisti k gegenüber der staatliche n 
eine doppel t so hoh e Zah l von deutsche n Katholike n genann t habe . Auf 
Grun d seiner Expertis e kritisiert e der Wojewodę die kirchliche n Angaben als 
„tendenziö s und schädlich" 13. Diese s Beispiel zeigt, daß die Frage der Zah l 
der deutsche n Bevölkerun g in Pole n für die Historike r weiter offen bleiben 
muß , zugleich ist es aber auch ein Beweis dafür, daß die polnische n Behörde n 
damal s sehr interessier t dara n waren , die Zah l der Deutsche n in den offiziellen 
Statistike n möglichs t zu vermindern . 

Di e Lage der deutsche n Katholike n in den ersten Nachkriegsjahre n gestalte-
te sich in den einzelne n Teilgebiete n Polen s verschieden , je nach der Zah l der 
Deutsche n und entsprechen d der Politi k der lokalen weltlichen und kirch-
lichen Behörden . Di e Wojewodschafte n Posen und Pommerelle n gehörte n in 
kirchliche r Hinsich t im wesentliche n zur Erzdiözes e Gnesen-Posen , dere n 
Ordinariu s Kardina l Edmun d Dalbor , und zur Diözes e Kulm , deren Ordina -
rius der deutsch e Bischof Augustinus Rosentrete r waren . Di e Politi k der geist-
lichen Behörde n ging in diesen Diözese n in den ersten Jahre n dahin , den 
polnische n Katholiken , die die Mehrzah l der Gläubige n bildeten , durc h Be-
schlagnahm e oder Aufkauf von evangelischen Kirche n ode r durc h Entzu g von 
den deutsche n Kirchengemeinde n gehörigen katholische n Kirche n eine ent -
sprechend e Zah l von Kirche n zu überweisen sowie die Diözese n durc h Aus-
wechslun g oder Ausweisung der deutsche n Geistliche n zu polonisieren . 

Di e deutsche n Katholike n besaßen damal s drei Kirchen : die Jesuitenkirch e 
und die Herz-Jesu-Kirch e in Bromber g sowie die Franziskanerkirch e des hl. 
Antoniu s in Posen . Di e entsprechende n deutsche n Kirchengemeinde n waren 
in den Jahre n 1903-1904 von den preußische n Behörde n gesetzlich bestätigt 
worden 14. Außer in diesen drei Kirche n der Erzdiözes e Gnesen-Pose n fanden 

13) Archiwum Państwowe w Katowicach , Akta Urzęd u Wojewódzkiego Śląskiego 
[Staatsarchi v Kattowitz , Akten des Schlesischen Wojewodschaftsamtes] , Mikrofilm F 
19876, Schlesischer Wojewodę an Bischof Adamski 20. 4. 1934. 

14) Archiwum Archidiecezjaln e w Gnieźnie , Akta Konsystorz a Generalnego , Para-
fia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy (weiterhin zit.: AAG AKG NSPJ ) 
[Diözesanarchi v der Erzdiözes e Gnesen , Akten des Generalkonsistoriums , Herz-Jes u 
Pfarram t in Bromberg] , Generalkonsistoriu m an den Kirche n vorstand der Jesuitenkir -
che in Bromber g 30. 1. 1923. Siehe a. W Kotowski : Spór o probostwo bydgoskie 
1906-1912 (przyczynek do dziejów walk o polskość kościoùa katolickiego w zaborze 
pruskim) [Der Streit um die Bromberge r Pfarrei 1906—1912 (Beitrag zur Geschicht e 
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noc h in einigen andere n Kirchen , nämlic h in Krotoschin , Koste n und Gnese n 
ausschließlic h deutsch e Andachte n statt ; erst ab Anfang Dezembe r 1918 be-
grenzte n die kirchliche n Behörde n diese Andachten , un d im Laufe des Jahre s 
1919 beseitigten sie sie, un d die Kirche n wurden den polnische n Katholike n 
übergeben . Es wurde zudem ein Prinzip , das noc h Erzbischo f Floria n Stah -
le wski am End e des 19. Jahrhundert s formulier t hatte , daß nämlic h die Zah l 
der deutsche n Predigte n von dem jeweiligen Prozentsat z der deutsche n Bevöl-
kerun g in den einzelne n Pfarrgemeinde n abhängi g sein sollte, wieder einge-
führt 15. Di e deutsche n Prieste r wurden versetzt ode r sind nach Deutschlan d 
abgewandert . 

In Bromberg , das bis 1920 ein einziges Pfarram t bildete , gründet e Kardina l 
Dalbo r am 10. April 1920 vier neu e Pfarrämter , darunte r eines für die Herz -
Jesu-Kirche , die 1910—1913 von der preußische n Regierun g für die deutsche n 
Katholike n gebaut worden war. Am 18. April 1920 protestiert e die deutsch e 
Kirchengemeind e beim Erzbischo f in Gnesen , jedoch gab am 29. April 1920 
das bischöflich e Konsistoriu m in Gnese n eine Erklärun g ab, die der deutsche n 
Kirchengemeind e in Bromber g die Besitzrecht e an der Herz-Jesu-Kirch e mit 
der Begründun g versagte, daß das Kirchenrech t (Code x iuris canonici ) keine 
Kirchengemeinde n kenne . De r Kirchenvorstan d der Jesuitenkirch e des hl. 
Ignatiu s von Loyola übernah m die Führun g der deutsche n Kirchengemeind e 
in Bromber g und leitet e Protest e an die kirchliche n Behörde n und auch an 
den päpstliche n Nuntiu s Erzbischo f Achille Ratt i in Warschau weiter, die je-
doch ohn e Antwor t blieben . De r Strei t um die Herz-Jesu-Kirch e und um die 
Bestätigun g der deutsche n Kirchengemeind e in Bromber g dauert e vier Jahre . 
Im Name n der deutsche n Katholike n tra t der Präbenda r der Jesuitenkirch e 
Fran z Schirmer , der zugleich Vorsitzende r des Kirchenvorstand s wurde , für 
die deutsch e Kirchengemeind e ein . Di e deutsche n Katholike n beriefen sich 
auf eine Verordnun g des Bischofs Sarnowski aus dem Jahr e 1679, in dem die-
ser eine deutsch e Kirchengemeind e in Bromber g gegründe t un d ihr die Aegi-
dienkirch e zum Eigentu m übergeben hatte . Wegen der Unnachgiebigkei t der 
kirchliche n Behörden , die das Origina l des Dokument s verlangten , fuhr im 
April 1924 der Vorsitzend e der Bromberge r Ortsgrupp e des Verbande s deut -
scher Katholike n (VdK) Kiendle r nac h Rom , um sich mit Hilfe des deutsche n 
Botschafter s beim Heiligen Stuh l Diego von Bergen um eine Audien z beim 
Paps t zu bemühen . Es ist ihm auch gelungen , dem Paps t die Klagen der Brom -
berger Deutsche n zu übergeben 16. 

des Kampfes um den polnische n Charakte r der katholische n Kirche im preußische n 
Teilgebiet) , in: Studia Gnesnensi a 6 (1981), S. 277-296 . 

15) PA AA, Pol. Abt. IV; Politik 16, Bd. 8, Generalkonsula t Posen an Auswärtiges 
Amt 23. 10. 1925. 

16) AAG AKG NSPJ , Bischof Owczarek - Diözese Wùocùawek an Generalkonsisto -
rium in Gnese n 6. 10. 1922; Document a ecclesias civitatis Bidgostiensis concernentia , 
hrsg. vonE . Becker , Berlin 1918, S. 67; H. Rauschning : Die Entdeutschun g West-
preußen s und Posens . Zehn Jahre polnische r Politik , Berlin 1930, S. 305. 
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Am 1. April 1924 wurden beide deutsche n Seelsorger, Fran z Schirme r un d 
Joseph Kliche , aus Bromber g versetzt . Auf erneut e Protest e und anläßlic h von 
Kiendler s Papstaudien z antwortet e der Heilige Stuh l und schickt e den War-
schaue r Nuntiu s Erzbischo f Laurentiu s Laur i nac h Bromberg 17. Alle diese 
Bemühunge n hatte n keinen Erfolg, weil sich zu dieser Zei t die allgemein e 
politisch e Situatio n schon veränder t hatte . Di e polnische n Behörde n nahme n 
Gespräch e mit dem Vatikan auf, um ein Konkorda t zu schließen . Wegen der 
Abneigung des Vatikans, den Strei t zugunste n der deutsche n Katholike n zu 
entscheiden , erklärte n sich die deutsche n Behörde n nu n bereit , in der Frage 
der Herz-Jesu-Kirch e Zugeständniss e zu machen , um die deutsche n Domher -
ren in Posen in ihrem Amt im Posene r Domkapite l zu halten . De m neue n 
Präbenda r der Jesuitenkirch e Heyman n gelang es auch , den Kirchenvorstan d 
zu der Übereinkunf t zu zwingen, auf die Herz-Jesu-Kirch e zu verzichten . 
Übrigen s vermutet e der Posene r Domher r Joseph Klinke , der eine wichtige 
Rolle unte r den deutsche n Katholike n spielte , daß Heyman n im Einverständ -
nis mit dem Gnesene r Weihbischo f Laubit z handelte 18. 

Ohn e Erfolg blieben auch die Bemühungen , die Franziskanerkirch e in Po -
sen zu behalten . Anfang Dezembe r 1921 benachrichtigt e Kardina l Dalbo r den 
Kirchenvorstand , daß die Kirch e dem „rechtmäßige n Eigentümer" , d.h . dem 
Franziskanerorde n in Lemberg , zurückgegebe n worden sei, und versicherte , 
daß die deutsche n Andachte n bestehe n blieben und daß die deutsche n Katho -
liken einen deutsche n Ordensprieste r als Seelsorger erhalte n würden . Ähnlich 
wie in Bromber g kämpft e auch in Posen der Kirchenvorstan d um seine Recht e 
an der Franziskanerkirch e sowie die Bestätigun g der deutsche n Kirchenge -
meind e in Posen , die übrigen s schon seit dem 15. Jahrhunder t dor t existierte . 
Im Mär z 1923 gab das Staatssekretaria t des Hl . Stuhl s eine Erklärun g ab, in 
der es die Recht e des Franziskanerorden s an der Antoniuskirch e in Posen be-
stätigte 19. Auf eine Appellation , die Domher r Klinke vorbereitet e un d im Ein -
verständni s mit Präla t Steinman n in Ro m einbrachte , erhiel t die deutsch e Bot-
schaft im Vatikan am 15. August 1924 eine weitere Note , in der Staatssekretä r 
Kardina l Piętr o Gasparr i die Recht e des Franziskanerorden s abermal s bestä-
tigte und die Anerkennun g der deutsche n Kirchengemeind e in Posen ablehn -

17) AAG AKG NSPJ , Generalkonsistoriu m an Kirchenvorstan d 30. 1. 1923 und 
30. 1. 1925; Domprops t Laubitz an Kardina l Dalbo r 3.1. 1923 und 15. 5. 1923; Posene r 
Wojewodę Bniński an Kardina l Dalbo r 24. 2. 1923; PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, 
Bd. 8, Aktennoti z des Referat s Polen über die Situatio n der deutsche n Katholike n in 
Bromber g 17. 3. 1924. 

18) PA AA, Rom-Vatika n 782, Deutsch e Botschaft beim Päpstliche n Stuhl an AA 
3. 1. 1931; Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 14, Generalkonsu l Lütgens -  Posen an AA 
23. 4. 1931. 

19) Ebenda , Rom-Vatika n 781, Staatssekretaria t Vatikan an Deutsch e Botschaft 
20. 3. 1924; Rauschnin g (wie Anm. 15), S. 307. 
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te20. Weitere Bemühungen der Deutschen, ihre Rechte geltend zu machen, 
blieben ebenfalls erfolglos, und das Staatssekretariat wiederholte in einer 
Note im Oktober 1928 seine Entscheidung21. 

Die Bestrebungen, das ehemalige preußische Teilgebiet Polens schnell zu 
polonisieren, zeigten sich, wie schon erwähnt, in der Tendenz der kirchlichen 
Behörden, die deutschen Priester gegen polnische aus Deutschland auszu-
wechseln, dies besonders in denjenigen Ortschaften, in denen die Polen die 
Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Dies geschah in den Jahren 1919 und 
1920, als die Personalpolitik der Bischöflichen Konsistorien eindeutig die Ent-
deutschung dieses Gebietes zum Ziel hatten. Es wurde durch die Ausweisung 
der nach dem 1. Januar 1908 ins Land gekommenen Priester, wie z.B. der 
Domherren Schreder und Treder sowie des Priesters Ottawa, des Sekretärs 
des Bischofs Rosentreter in Pelplin, oder auch durch den Austausch von deut-
schen Geistlichen durch polnische Priester verwirklicht22. Dieser Austausch 
erfolgte teils zwangsweise (die Priester waren auf Grund des Codex iuris cano-
nici ihrem Bischof bei jeder Entscheidung - auch bei Versetzung - zum Gehor-
sam verpflichtet), teils aber auch auf Grund freiwilliger Abwanderungsent-
scheidung23. 

Im Dezember 1920 gründete Kardinal Dalbor für die Teile der Diözese Gne-
sen-Posen und der Diözese Kulm, die bei Deutschland geblieben waren, die 
Delegatar Tütz, in die fünf Dekanate mit ca. 50 Pfarreien und rund 100000 
Gläubigen sowie später noch drei Dekanate mit ca. 25 Pfarreien und 50000 
Gläubigen eingegliedert wurden. Zum Delegaten wurde der deutsche Prälat 
Robert Weimann, der damalige Generalvikar und Mitglied des Domkapitels 
in Posen, ernannt. In den Jahren 1920-1921 organisierte er den Austausch 
polnischer Geistlicher aus der Delegatur Tütz, an deren Stelle deutsche Prie-
ster aus der Diözese Gnesen-Posen traten. Alle deutschen Priester, die aus 
Polen abwandern wollten, erhielten Pfarreien oder andere Stellen in Deutsch-
land24. 

20) PA AA, Rom-Vatikan 781, Steinmann an Klinke 30. 3. 1924; Botschaft Vatikan 
an AA 15.12.1924; Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 5, Klinke an Steinmann 11.1.1924. 

21) PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 6, Generalkonsulat Posen an AA 17. 10. 
1928; PA AA, Generalkonsulat Posen (weiterhin zit.: PA AA, GKP), K 2, Botschaft 
Vatikan an A A 29. 5. 1928. 

22) Hauser, Stosunki (wie Anm. 2), S. 750. 
23) Als Beispiel diente die Bromberger Jesuitenkirche: Am 1. 4. 1924 wurden der 

Präbendar Franz Schirmer und sein Mitarbeiter Kliche trotz Widerstand und Protesten 
der deutschen Kirchengemeinde aus Bromberg abberufen; PA AA, Pol. Abt. IV, Poli-
tik 16, Bd. 6, Deutsche Stiftung (weiterhin zit: DtSt) an AA und an Preußisches Mini-
sterium des Innern (weiterhin zit.: PMdl) 5. 5. und 24. 5. 1924; Deutsche Paßstelle 
Bromberg an AA 30. 7. 1924. 

24) PA AA, Rom-Vatikan 370, Prälat Weimann an Ministerium f. Wissenschaft, 
Kunst u. Volksbildung (weiterhin zit.: MfWKuV) 3. 1. 1921; Rom-Vatikan 371, Korre-
spondenz zwischen Weimann, Nuntius Pacelli und Botschaft Vatikan in den Jahren 
1921-1923. 
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Di e Diözesanbehörde n bemühte n sich in den ersten Nachkriegsjahre n auch 
um die Entdeutschun g der Domkapite l in Pelplin , Gnese n und Posen . In Pelp -
lin, wo die Mitgliede r des Domkapitel s überwiegen d Deutsch e gewesen 
waren , hatt e der Ordinariu s der Diözes e Kulm , Bischof Rosentreter , soweit 
wie möglich diese Bestrebunge n verhindert . Zwar wurden noc h im Jahr e 1920 
die beiden deutsche n Domherre n Schrede r un d Trede r ausgewiesen, aber als 
ihre Nachfolge r hatt e der Bischof zwei ander e deutsch e Prieste r nominiert , 
die jedoch polnisch e Name n hatten , nämlic h Dr . Fran z Sawicki und Dr . Fran z 
Michalski . Die s ändert e sich teilweise erst nac h Abschluß des polnische n Kon -
kordat s im Jahr e 1925 und in stärkere m Maß e nac h der Ernennun g von Stanis -
ùaw Okoniewski zum Koadjuto r des schwer erkrankte n Bischofs Rosentrete r 
192625. 

Ähnlich wie in Pelplin sahen auch die nationale n Zahlenverhältniss e in 
Gnese n aus, wo in dem Domkapite l von sieben Domherre n fünf deutsch e 
Prieste r waren . Infolge des ständige n Drucke s des Posene r Bischofs Lukomsk i 
legten zwei deutsch e Domherre n noc h im Jahr e 1921 ihre Ämte r niede r un d 
übernahme n kleine dörflich e Pfarreien . Es waren dies Beyer, bis dahi n Rekto r 
des Gnesene r Priesterseminar s un d auch Rendan t un d Archivar des Domkapi -
tels, sowie der Domher r Hohmann , bisheriger Konsistorialra t un d Dompredi -
ger. Von den drei übrigen Domherre n starben Joseph Kioske im Jahr e 1923, 
Kretschme r im Jahr e 1926 und Fuhrman n im Jahr e 1937. Zu ihren Nachfolger n 
wurden polnisch e Geistlich e ernannt . 

In Posen waren vor 1918 vier deutsch e Geistlich e Mitgliede r des Domkapi -
tels. Noc h 1918 wurde Domher r Rober t Weiman n zum Generalvika r der Diö -
zese Gnesen-Pose n ernannt . Im Jahr e 1920 ging er nac h Deutschland , um die 
Leitun g der Delegata r in Tütz zu übernehmen . De n drei andere n deutsche n 
Domherre n schlug Kardina l Dalbo r zu Beginn des Jahre s 1921 vor, auf ihre 
Ämter zu verzichte n un d die Abwanderun g oder die Versetzun g aufs Lan d 
zu beantragen . Alle drei Domherren , Joseph Klinke , Joseph Paec h und Albert 
Steuer , lehnte n diesen Vorschlag ab. Am 7. Februa r 1921 richtet e Klinke im 
Name n aller deutsche n Domherre n über das deutsch e Konsula t in Posen einen 
Protestbrie f an den Apostolische n Nuntiu s in Berlin . Di e deutsch e Regierung , 
die ein Interess e dara n hatte , die Domherre n in Posen zu halten , verpflichtet e 
den Botschafte r im Vatikan , beim Heiligen Stuh l vorzusprechen . Di e polni -
schen Kirchenbehörde n versuchte n in dieser Zeit , die deutsche n Domherre n 
zu isolieren . Währen d des Besuch s des päpstliche n Nuntiu s Kardina l Ratt i in 
Posen 1920 wollte z.B. Domher r Klinke mit diesem Kontak t aufnehmen , dies 
scheitert e aber, weil der Nuntiu s nu r polnisch e Domherre n aufsuche n konn -

25) Hauser , Stosunk i (wie Anm. 2); Rhod e (wie Anm. 1), S. 104 u. 125. 
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te 2 6 . Di e Interventio n des deutsche n Botschafter s im Vatikan war diesma l er-
folgreich. Nac h Angaben von Erzbischo f Pizzard o vom päpstliche n Staatsse-
kretaria t bekam Kardina l Dalbo r einen eindeutige n Bescheid , auf jede Verfol-
gungsmaßnahm e gegen die deutsche n Domherre n zu verzichten 27. In den 
nächste n Jahre n nah m tatsächlic h die geistliche Behörd e von einem offenen 
Kamp f gegen die Domherre n Abstand , diese verloren jedoch ihren ganzen 
Einfluß im Domkapite l und in der Diözese . Sie wurden nich t nu r von den 
Kirchenbehörde n unte r Druc k gesetzt, sonder n auch von den weltlichen Be-
hörde n un d verschiedene n polnische n Organisationen . Unte r andere m schick-
te im Septembe r 1923 die Direktio n des Westmarkenverein s (Związe k Obron y 
Kresów Zachodnich ) in Posen ein Rundschreibe n an alle Ortsgruppe n in den 
Wojewodschafte n Posen und Pommerellen , in dem sie zur Organisatio n von 
Protestversammlunge n aufrief, die Resolutione n zur Beseitigun g der deut -
schen Domherre n in Posen und Pelplin verabschiede n sollten . Ähnlich e Be-
schlüsse faßte die Priesterkonferen z der Stad t Posen 2 8. Di e Domherre n gaben 
jedoch nich t nach und richtete n am 9. Juli 1924 einen zweiten Protes t an den 
Papst 29. 

Im Name n der Domherre n sowie der deutsche n Katholike n tra t imme r wie-
der Domher r Klinke in Erscheinung . Er erwarb sich dadurc h große Anerken -
nun g und wurde 1922 zum Sejmabgeordnete n gewählt. In den folgenden Jah -
ren vertra t Klinke die Interesse n der deutsche n Katholike n aus Posen und 
Pommerelle n gegenüber den polnische n Behörde n und im polnische n Parla -
ment ; er war auch der einzige deutsch e Geistlich e im Sejm. Anfang 1928 ver-
bot der Prima s und Oberhirt e der Diözes e Gnesen-Pose n Kardina l August 
Hlon d allen Priestern , für ihre Diözes e bei den Sejm- und Senatswahle n zu 
kandidieren . De r deutsch e Generalkonsu l in Posen vermutete , daß sich dieses 
Verbot speziell gegen Klinke richtete , der wieder zur Sejmwahl vorgeschlagen 
worden war30. Klinke genoß großes Vertraue n nich t nu r bei der deutsche n 

26) PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 6, Generalkonsula t Posen an AA 6. 5. 
1924; Bd. 2, Klinke an Präla t Sander s in Rom 7. 2. 1921; MfWKuV an AA 18. 2. 1921; 
Rhod e (wie Anm. 1), S. 125; Albert Steuer : Lebenserinnerunge n des Posene r 
Domherr n Prof. Dr. Albert Steuer , Manuskrip t in der Bibliothek des Johan n Gottfrie d 
Herder-Institut s in Marburg/Lahn , S. 65f. u. 70. 

27) PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 3, AA an Gesandtschaf t Warschau und 
Generalkonsula t Posen 13. 5. 1921. 

28) Ebenda , Bd. 5, Generalkonsula t Posen an AA 20. 9. 1923, Tagesberich t über 
die polnisch e Presse 26. 9. 1923. 

29) Ebenda , Bd. 6, Steuer an AA 1. 8. 1924. 
30) Ebenda , Bd. 4, AA an Botschaft Vatikan 15. 11. 1922; Bd. 11, Generalkonsula t 

Posen an AA 5. 12. 1927; Bd. 12, Gesandte r Rausche r -  Warschau an AA 2. 6. 1928. -
Bemerkenswer t ist der Kommenta r des Generalkonsul s in Posen : „In Sachen der 
Kandidatu r Klinke ist der Kardina l Hlon d nun auch unnachgiebi g geblieben .. . Dem 
Erzbischo f verdenkt man in polnische n Kreisen , daß er diesem einen ihm mißliebigen 
deutsche n geistlichen Abgeordnete n ein gutes halbes Dutzen d polnische r geistlicher 
Parlamentarie r durch die verallgemeinernd e Formel , mit der er ihn getroffen hat , zum 
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Minderheit , sonder n auch bei den deutsche n Regierungsstellen . Da s zeigt ein 
Vorfall um den Apostolische n Administrato r Maximilia n Kaller in Schneide -
mühl . Im Frühjah r 1930 erhiel t er von Kardina l Hlon d eine Einladun g zur Teil-
nahm e am ersten Eucharistische n Kongre ß nac h Posen . Nac h Anfrage Kallers 
bei den deutsche n Behörden , ob gegen seine Visite in Posen Bedenke n bestün -
den , fragte das Auswärtige Amt über das Generalkonsula t in Posen bei Dom -
herr n Klinke nach und erhiel t von diesem einen abschlägigen Bescheid , den 
es an Kaller weitergab 31. 

Di e Lage der deutsche n Katholike n sah in Oberschlesien , wo sie im Rah -
men der Zentrumsparte i vor dem Erste n Weltkrieg sehr gut organisier t gewe-
sen waren , ander s als in den übrigen Gebiete n aus. Im Herbs t 1921 gründete n 
die ehemalige n deutsche n Reichstagsabgeordnete n der Zentrumsparte i 
Thoma s Szczeponi k und Frhr . Kar l von Reitzenstei n unte r Mitwirkun g von 
Dr . Eduar d Pan t aus Bielitz eine neu e Parte i unte r dem Name n Katholisch e 
Volkspartei . De r erste Vorsitzend e war zunächs t Szczeponik ; nac h seinem Tod 
wurde am 15. Ma i 1927 Pan t einstimmi g zu seinem Nachfolge r gewählt. Di e 
am selben Tag stattfindend e Generalversammlun g ändert e den Name n der 
Parte i in Deutsch e Katholisch e Volkspartei um ; dies sollte betonen , daß als 
die wichtigste Aufgabe der Parte i die Förderun g des Deutschtum s angesehe n 
wurde . Di e Deutsch e Katholisch e Volkspartei gewann großen Einfluß in Ober-
schlesien und wurde bald nebe n der Deutsche n Partei , mit der sie bei den 
Sejmwahlen zusammenging , die größte deutsch e Parte i in Oberschlesien . 1927 
zählt e sie über 5000 Mitglieder 32. 

Nac h der Teilun g Oberschlesien s errichtet e für den polnische n Teil, der frü-
her zur Diözes e Breslau gehör t hatte , Paps t Pius XL die Apostolisch e Admini -
stratu r Kattowitz , und am 7. Novembe r 1921 nominiert e er den Salesianerpate r 
Dr . August Hlon d zum Apostolische n Administrator . Zunächs t hofften die 
deutsche n Katholike n auf die Zusammenarbei t mit dem neue n Administrator , 
der übrigen s in mehrere n Ansprache n die Gleichberechtigun g der deutsche n 
und polnische n Katholike n zusicherte 33. 

Opfer brachte . Da könne n sie endlich mal sehen, wieviel Polen ein Deutsche r dem 
Kardina l wert ist" -  Bd. 12, Generalkonsula t Posen an AA 26. 1. 1928. 

31) Ebenda , Bd. 13, Präla t Kaller an AA 23. 4. 1930; AA an Generalkonsula t Posen 
6. 5.1930; Generalkonsula t Posen an AA 8. 5.1930; AA an MfWKuV27. 5.1930. 

32) Nordblo m (wie Anm. 4), S. 117—119; S. Potocki : Poùożenie mniejszości nie-
mieckiej w Polsce 1918-1938 [Die Lage der deutsche n Minderhei t in Polen 
1918-1938], Gdańs k 1969, S. 128 f. 

33) Hlon d äußert e gegenüber Kardina l Ogno (ehem . Päpstliche r Kommissa r für 
Oberschlesien) : „Ic h betracht e und zeige mich als Oberhirt e aller meine r Diözesane n 
und liebe die Deutsche n nicht weniger als die Polen . Ich setze sogar ein großes Vertrau-
en auf den deutschgesinnte n Klerus. Ich will durchaus , daß die Pastorisatio n in ganz 
gleichmäßiger Weise geschehe, sowohl zu Gunste n der deutsch wie der polnisch Spre-
chenden . Ich selbst gebe hierin ein Beispiel, indem ich bei der Visitation immer deutsch 
und polnisch spreche . Im übrigen empfind e ich große Genugtuun g über das Vertrauen , 
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In Wahrheit jedoch wurde die Polonisierung Oberschlesiens weiter fortge-
setzt. Immer häufiger beklagten die deutschen Katholiken, nicht nur in Ober-
schlesien, die Bestrebungen der weltlichen und geistlichen Behörden zur 
Begrenzung der deutschen Andachten und Predigten und des deutschen Reli-
gionsunterrichts sowie die antideutsche Einstellung eines Teils der polnischen 
Geistlichen. Zu dieser letzten Frage äußerten sich im schlesischen Sejm die 
deutschen Abgeordneten Dr. Pant am 9. Mai 1924 und Thomas Szczeponik 
im Mai 1924 sehr deutlich34. Beide Redner betonten, daß die polnischen Prie-
ster die Kanzel für antideutsche Propaganda benutzten und mehrere von ihnen 
leitende Positionen im Westmarken verein bekleideten, der einen rücksichtslo-
sen Kampf gegen das Deutschtum führte35. Infolgedessen vertiefe sich die 
Spaltung zwischen den deutschen und polnischen Katholiken immer mehr. 
Szczeponik schrieb in einer Denkschrift vom 3. Januar 1924 folgendes: „Noch 
während der Abstimmungszeit, mehr aber nach der Genfer Entscheidung be-
treffend Oberschlesien ist von polnischer Seite wiederholt der Versuch ge-
macht worden, im Namen der Katholiken von Oberschlesien aufzutreten 
(öffentliche Kundgebungen, Telegramme an den Papst, Begrüßung des Apo-
stolischen Administrators). Dem ist jedesmal sofort im Namen der deutschen 
Katholiken energisch entgegengetreten worden. Die deutschen Katholiken 
waren und sind überhaupt darauf bedacht, bei aller Betonung ihrer katholi-

das mir die Deutschen zeigen." - PA AA, Rom-Vatikan 762, Botschaft Vatikan an AA 
14. 12. 1923. 

34) Aus der Rede Dr. Pants: „Ich habe bisher ruhig gesprochen, wenn ich aber an 
die oberschlesische Geistlichkeit denke, steigt in mir die Wut auf. Was die Leute trei-
ben, das ist ein Verbrechen an der Religion. Sie untergraben die Religion und die sittli-
chen Unterlagen des Volkes. Was in dieser Hinsicht sich ein Teil der polnischen Geist-
lichkeit leistet, ist unerhört. Es scheint, sie sind nur dazu angestellt, um gegen die 
Deutschen zu hetzen. Wir haben nichts dagegen, wenn sie sich im nationalen Sinne 
betätigen, nur die Deutschen sollen sie in Ruhe lassen. Sie sollen Priester sein, aber 
nicht Deutschfresser. Was die polnische Geistlichkeit aber im Kampf gegen die Deut-
schen treibt, ist unerhört. Von dieser Stelle aus sage ich, daß hier Wandel geschaffen 
werden muß. Der Sejm kann es allerdings nicht machen; es müssen andere Faktoren 
eintreten ... die Katholische Volkspartei auf dem Standpunkt steht, daß wir für die 
katholische Kirche immer das Notwendige bewilligen werden, wenn es auch sehr 
schwer fallen wird, weil wir richtige Katholiken sind, und nicht Katholiken auf Kündi-
gung. Wir fassen den Katholizismus doch anders auf als viele von diesen Herren. Die 
Bevölkerung hat das Zutrauen zu der Geistlichkeit hier verloren und schuld daran ist 
die Geistlichkeit selbst." - PA AA, Generalkonsulat Kattowitz (weiterhin zit.: PA AA, 
GKK), Bd. 29, Aktennotiz Mai 1924; Pol. Abt. VI, Politik 16, Bd. 8, Denkschrift über 
die Lage der deutschen Katholiken in Polen 15. 4. 1925. 

35) Ein Deutscher aus Oberschlesien über sein Verhältnis zum polnischen Priester 
in seinem Pfarramt: „Ich kann nicht beten, wenn ich den am Altare sehe. Dessen Pre-
digt kann ich nicht ohne innere Ablehnung anhören. Zu dem gehe ich nicht zur Beich-
te, eher gar nicht. Von dem lasse ich mein Kind nicht taufen, lieber gehe ich zum evan-
gelischen Geistlichen" - PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 8, Denkschrift über die 
Lage der deutschen Katholiken in Polen 15. 4.1925. Unterstreichungen im Original. 
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sehen Gesinnun g sich ihre Selbständigkei t zu bewahren" 36. Es mu ß aber auch 
gesagt werden , daß sowohl von Seiten der polnische n als auch der deutsche n 
Katholike n keine Versuche zur Zusammenarbei t ode r gar Verständigun g un-
ternomme n wurden . 

Seit Anfang der zwanziger Jahr e entstande n in den ehemalige n preußische n 
Teilgebiete n Polen s selbständige deutsch e katholisch e Organisationen , deren 
Aufgaben vor allem die Förderun g der kulturelle n Tätigkei t und Wohlfahrts -
pflege war. Diese n Aufgaben konnt e die Katholisch e Volksparte i nich t nach -
kommen , weil sie nu r in Oberschlesie n zugelassen war. Deshal b gründete n 
die deutsche n katholische n Sejmabgeordneten , die Führe r der Katholische n 
Volkspartei un d der andere n katholische n Verbänd e am 24. Juli 1923 in Katto -
witz den Verband deutsche r Katholike n in Pole n (VdK) . Zu m ersten Vorsit-
zende n wurde Dr . Pan t und zu seinem Stellvertrete r Thoma s Szczeponi k 
gewählt. Im VdK schlössen sich alle regionale n katholische n Vereine aus Ober-
schlesien , Galizien , Posen und Pommerelle n (späte r auch Kongreßpolen ) zu-
sammen . 

Di e Aufgabe des Verbande s war es, für die religiösen Bedürfnisse der deut -
schen Katholike n in Pole n im deutsche n Sinn e einzutreten . Übe r die Aufga-
ben und Ziele des Verbande s schrieb Szczeponi k in der schon erwähnte n 
Denkschrif t vom 3. Janua r 1924, daß der VdK eine unpolitisch e Organisatio n 
sei, die keine Konkurren z für irgendein e ander e deutsch e Organisatio n sein 
solle, sonder n in enger Zusammenarbei t mit ihne n die Interesse n der deut -
schen Katholike n vertrete . In den Jahre n 1923—1927 entwickelt e sich der VdK 
rasch . Es entstande n zahlreich e Ortsgruppe n in Oberschlesien , Posen , Pom -
merelle n und Galizien . Zu Beginn des Jahre s 1927 zählt e der VdK 104 Orts-
gruppe n mit ca. 25000 Migliedern 37. 

Di e Kirchenbehörde n verhielte n sich gegenüber der neue n gesamtpolni -
schen deutsche n Organisation , besonder s in Oberschlesien , wo der VdK sehr 
stark wurde , ablehnend . Bald kam es auch zum ersten Konflik t zwischen dem 
VdK und dem Apostolische n Administrator . Fü r die Zei t vom 8. bis 11. Sep-
tembe r 1923 wurde der 2. Schlesisch e Katholikenta g nac h Kattowit z einberu -
fen. Di e deutsche n Katholike n wollten ihre Unabhängigkei t behalte n und 
gründete n ihr eigenes Organisationskomitee , das jedoch keine Einigun g mit 

36) Ebenda , Rom-Vatika n 762, Denkschrif t „Vom deutsche n Katholizismu s in Po-
len" 3. 1. 1924. 

37) Ebenda , GKK , B 29, Generalkonsu l Fran k aus Kattowit z an AA 12. 7. 1923; 
Rom-Vatika n 762, Denkschrif t „Vom deutsche n Katholizismu s in Polen " 3. 1. 1924; Pol. 
Abt. IV, Politik 16, Bd. 5, Gesandtschaf t Warschau an AA 31. 12. 1923; Bd. 10, Gene -
ralkonsula t Posen an AA 10. 3. 1927, Kult. Pol. IV A, 20 K, Reichsverban d für die 
katholische n Auslanddeutsche n (weiterhin zit.: RkA) an AA 1. 4. 1932; Archiwum Akt 
Nowych Warszawa, Akta Ministerstw a Spraw Wewnętrznych (weiterhin zit.: AAN 
MSW) [Archiv der Neue n Akten Warschau, Akten des Innenministeriums] , Mikrofilm 
25532, Lageberich t des polnische n Innenministerium s über das Leben der nationale n 
Minderheite n in Polen für Septembe r und Oktobe r 1927. 
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den kirchliche n Behörde n über die Repräsentatio n der Deutsche n und über 
separat e Veranstaltunge n für sie in deutsche r Sprach e erreichte . Demzufolg e 
sagte das Organisationskomite e die Beteiligun g der Deutsche n am Katholi -
kenta g ab und wurde für diese Entscheidun g von sehen der Administratu r un d 
der polnische n Presse scharf kritisiert . Hlon d versucht e eine Verständigungs -
plattfor m zu finden und schrieb einen Hirtenbrief , in dem er vorschlug, im 
Laufe der Tagung eine feierliche Weihe Oberschlesien s an das Her z Jesu vor-
zunehmen . Zugleich rief er alle Katholiken , auch diejenigen , die nich t zum 
Katholikenta g komme n wollten , dazu auf, an dieser Feie r teilzunehmen . Da s 
deutsch e Komite e fordert e daraufhi n alle deutsche n Katholike n auf, sich vom 
Katholikenta g fernzuhalten , aber an der Weihe Oberschlesien s teilzunehmen . 
Tatsächlic h boykottierte n die Deutsche n den Katholikentag , und wie der Ge -
neralkonsu l aus Kattowit z berichtete , nahme n an den verschiedene n Veran-
staltungen , die von polnische n Organisatore n in deutsche r Sprach e abgehalte n 
wurden , nu r einige „junge unerfahren e Journalisten " teil 38. 

In den nächste n Jahre n vertiefte sich der Konflik t zwischen dem VdK und 
der Administratu r und zugleich zwischen den deutsche n Katholike n und dem 
polnische n Kleru s weiter. De r VdK beklagte in mehrere n Denkschrifte n an 
die deutsch e Regierun g die Lage der deutsche n Katholike n nich t nu r in Ober-
schlesien , sonder n auch in andere n Wojewodschaften , wobei insbesonder e die 
nationalistisch e Einstellun g der polnische n Geistliche n hervorgehobe n wurde . 
In der Wojewodschaft Posen wurden die antideutsche n Maßnahme n des Pose-
ner Bischofs Lukomski , des Gnesene r Generalvikar s (un d spätere n Weih-
bischofs) Laubit z und des Kardinal s Dalbo r erwähnt ; in Pommerelle n beklag-
ten die Deutsche n sich in gleicher Weise über den im Jahr e 1926 ordinierte n 
Bischof Okoniewski . Di e Denkschrif t vom April 1925 beschrie b die antideut -
sche Politi k der polnische n weltlichen und kirchliche n Behörden , die Ein -
schränkun g der deutsche n Andachten , die Behinderun g der Tätigkeit der 
deutsche n kirchliche n Vereine und der Wohlfahrtsverbände . Di e Autore n 
nannte n mehrer e konkret e Beispiele aus Oberschlesien , u. a. die Entlassunge n 
der Religionslehre r Ratha i aus Königshütte , Dr . Sauerman n aus Myślowitz, 
Krayczyrski aus Kattowitz , ferner die Störunge n deutsche r Andachte n (in 
Pschow, Kr. Rybnik , Laurahütt e bei Kattowitz , Hohenlinde) , die Schließun g 
der deutsche n Pfarrschul e in Königshütt e infolge der feindliche n Einstellun g 
des dortige n Westmarke n Vereins, die Behinderunge n bei Versammlunge n des 
Katholische n Frauenverband s in Bismarckhütt e und Schoppienitz . In der 
Denkschrif t wurde betont , daß der polnisch e Katholizismu s durchau s nationa -
listisch geworden sei, und daß es ein Stereoty p des polnische n Denken s sei: 
Pole =  Katholik , Deutsche r =  Protestant , demnac h könn e kein Deutsche r 
ein guter Katholi k sein 39. 

38) PA AA, Rom-Vatika n 761, Generalkonsula t Kattowit z an AA 29. 7. 1923. 
39) Ebenda , Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 8, Denkschrif t über die Lage der deutsche n 

Katholike n in Polen 15. 4.1925. Siehe a. Rauschnin g (wie Anm. 16), S. 303-305 . 
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Am 11. November 1927 wurden auf der Generalversammlung der Ortsgrup-
pe des VdK in Thorn von den Delegierten folgende Forderungen an die deut-
sche Sejmfraktion zur Weitergabe an polnische Regierungsstellen beschlossen: 
1) in jedem Pfarramt werden deutsche Andachten eingeführt; 2) Religionsun-
terricht für die deutschen Kinder wird in deutscher Sprache erteilt; 3) jedem 
Pfarramt mit einer bestimmten Zahl von katholischen Deutschen wird ein 
deutscher Seelsorger zugeteilt40. 

Nach der Gründung der Diözese Kattowitz im Juni 1925 hatten sich die Dif-
ferenzen zwischen dem VdK und Bischof Hlond noch vergrößert. Noch im 
Mai 1925 fand ein Gespräch zwischen den Vorstandsmitgliedern des VdK, den 
Sejmabgeordneten Eugen Franz und Graf Henckel von Donnersmarck und 
dem Kattowitzer Bischof Hlond über die Lage der deutschen Katholiken statt, 
das allerdings ergebnislos endete41. 

Der VdK versuchte, für seine Bemühungen um eine Besserung der Lage 
der katholischen Deutschen den Breslauer Kardinal Bertram sowie die deut-
sche Botschaft beim Hl. Stuhl zu gewinnen. Im Mai 1924 trafen sich die Vor-
standsmitglieder des VdK (Eduard Pant, Thomas Szczeponik, H. Olbrich) mit 
Kardinal Bertram im deutschen Teil Oberschlesiens, um über die Möglichkeit 
zu sprechen, den Hl. Stuhl für die deutschen Interessen in Oberschlesien zu 
gewinnen. Es wurden verschiedene Vorschläge diskutiert, u.a. daß einer der 
römischen Prälaten zweimal jährlich Oberschlesien besuchen oder daß Bischof 
Hlond als zweiten Generalvikar einen deutschen Priester erhalten sollte. Bei-
de Vorschläge wurden mit der Begründung abgelehnt, daß die polnischen 
Katholiken im deutschen Teil Oberschlesiens dieselben Schritte im Vatikan un-
ternehmen würden. Es wurde nur vereinbart, sich mit der Bitte an den Papst 
zu wenden, den Bischof von Osnabrück Wilhelm Berning als Betreuer der 
deutschen Katholiken in Polen zu ermächtigen42. Die Vermittlung des Kardi-
nals Bertram in dieser Angelegenheit war zwar hilfreich, jedoch blieben ande-
re »Bemühungen, den Vatikan zur Unterstützung der deutschen Katholiken zu 
bewegen, erfolglos. Der deutsche Vatikanbotschafter von Bergen berichtete 
im Jahre 1931 an das Auswärtige Amt, daß seine zahlreichen Interventionen 
beim Papst meistens ohne Antwort geblieben seien, aber nach seiner Meinung 
ging es nur darum, daß der Papst regelmäßig mit diesen Nachrichten über Ver-
folgung der deutschen Katholiken in Polen befaßt wurde43. 

Die Beziehungen zwischen dem polnischen Klerus und dem VdK verbesser-
ten sich auch nach dem Tod von Kardinal Edmund Dalbor nicht. Im Juni 1926 

40) AAN MSW, Mikrofilm 25532, Lagebericht des polnischen Innenministeriums 
für November 1927. 

41) PA AA, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 5, Klinke an Steinmann 11. 1. 1924; Akten-
notiz Referat Polen im AA 17. 3. 1924; Bd. 8, Generalkonsulat Kattowitz an AA 5. 5. 
1924; Bd. 9, PMdl an AA 14. 6. 1926; Rom-Vatikan 781, Steinmann an Klinke 4. 1. 
1924. 

42) Ebenda, GKK, B 29, Generalkonsulat Kattowitz an AA 20. 5. 1924. 
43) Ebenda, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 5, Botschaft Vatikan an AA 1.11.1931. 
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wurde der damalige schlesische Bischof von Kattowitz und spätere Kardinal 
Dr. August Hlond zum Erzbischof von Gnesen-Posen ernannt. Dessen Nach-
folger in Kattowitz wurde der ehemalige Theologieprofessor aus Posen 
Bischof Dr. Arkadius Lisiecki. In Oberschlesien kam es zu einer gewissen Be-
ruhigung, wenngleich der VdK häufig über neue antideutsche Ausschreitun-
gen oder die Begrenzung der religiösen Freiheit berichtete. Unter anderem 
wurden im Jahre 1927 als Antwort auf eine Bittschrift der Deutschen, in deut-
scher Sprache Andachten in Knurów und Paulsdorf einzuführen, die Verfol-
gung der Autoren einschließlich ihrer Entlassung aus ihren Ämtern veranlaßt; 
in Chorzów weigerte sich der dortige Pfarrer, Trauungen und Begräbnisse auf 
deutsch zu halten; die Schikanen der geistlichen und weltlichen Behörden 
führten im Juni 1927 zur Auflösung des Katholischen Deutschen Jungmänner-
vereins; im Juni 1928 weigerte sich ein Priester aus Hohenlinde, für die Deut-
schen eine Pilgerfahrt nach Piekary zu organisieren; im Jahre 1929 lehnte die 
polnische Bischofskonferenz einen Antrag auf Wiedereinführung der deut-
schen Sonntagsmesse in Koschentin ab44. Solche und auch andere kleinere 
und größere Klagen gab es in diesen Jahren viele; sie zeigen, daß die Lage 
der katholischen Deutschen instabil wurde und daß die katholischen Vereine 
sich sehr stark am nationalen Kampf des Deutschtums beteiligten. 

Die Ernennung des Kattowitzer Bischofs Hlond zum Erzbischof von Gne-
sen-Posen war in der polnischen Öffentlichkeit sehr begrüßt worden. Die 
Deutschen blieben jedoch eher skeptisch eingestellt, nach ihrer Meinung hatte 
Hlond als oberschlesischer Bischof sich am Prozeß der Entdeutschung Ober-
schlesiens beteiligt; man befürchtete, daß er als Primas Kampfmethoden aus 
Oberschlesien mitbringen werde. Dies erwartete und erhoffte sich aber gerade 
ein Teil der polnischen Presse vom Kardinal, vor allem Posener Zeitungen. 
Alle Schritte des neuen Oberhirten wurden von den deutschen Katholiken, 
aber auch von den deutschen Regierungsstellen mit großer Aufmerksamkeit 
beobachtet. Im Juni 1927 meldete der Generalkonsul aus Posen an das Aus-
wärtige Amt, daß zu den Feierlichkeiten der Übergabe des Kardinalshuts an 
Hlond in Posen und Warschau die deutschen Domherren nicht eingeladen 
worden waren. Im Dezember 1927 berichtete der Generalkonsul über die Rei-
se des Kardinals nach Rom und schlug dem Auswärtigen Amt vor, daß die 
deutsche Botschaft im Vatikan den dort gerade weilenden Bischof Berning 
instruieren solle, mit Kardinal Hlond die Angelegenheiten der Rückgabe der 
Franziskanerkirche in Posen, die Entsendung eines zweiten Seelsorgers aus 
Deutschland nach Posen sowie die Kandidatur des Domherrn Klinke bei den 
Sejmwahlen zu besprechen. Zugleich wurden mit Zufriedenheit einige Vorha-

44) Ebenda, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 9, Generalkonsulat Posen an AA 15. 6. 
1926; Botschaft Vatikan an AA 25. 6. 1926; Bd. 10, Generalkonsulat Kattowitz an AA 
2. 5. 1927; Bd. 13, Generalkonsulat Kattowitz an AA 19. 7. 1929; Rom-Vatikan 786, 
Botschaft Vatikan an Päpstliches Staatssekretariat 18. 7. 1930. 
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ben des Kardinal s zur Kenntni s genommen , die als Annäherun g an die deut -
schen Katholike n gedeute t werden konnten . Am 31. Ma i 1928 berichtet e z.B . 
Generalkonsu l Vassel aus Posen , daß der Prima s zum ersten Ma l seit seiner 
Ernennun g an eine r deutsche n kirchliche n Veranstaltun g teilgenomme n habe ; 
der Kardina l spendet e 120 deutsche n Kinder n in der Franziskanerkirch e in Po-
sen die erste hl. Kommunion , und dies unte r Beteiligun g der deutsche n Dom -
herre n und des Seelsorgers Pate r Venantiu s Kempf . De r Konsu l bemerkt e 
aber zugleich, daß das Positive dieses Auftreten s durc h die Tatsach e beein -
trächtig t worden wäre, daß Hlon d die Begrüßun g von Pate r Kemp f im Name n 
der deutsche n Kirchengemeind e ignorier t un d ausschließlic h den Kinder n ge-
predigt habe . Eine n Mona t späte r berichtet e Konsu l Luckwald aus Lodz , daß 
der Kardina l vom 29. Jun i bis 1. Juli 1928 an einem Eucharistische n Kongre ß 
in Lodz teilgenommen , persönlic h die Heilige Messe auf deutsc h gehalte n un d 
eingewilligt habe , daß deutsch e Gesangsverein e deutsch e Kirchenliede r bei 
den Feierlichkeite n sangen 45. 

Obwoh l die zitierte n Beispiele zeigen, daß der Kardina l versuchte , sich den 
Deutsche n anzunähern , blieb, nach den Berichte n der deutsche n Konsul n in 
Polen , die allgemein e Lage der deutsche n Katholike n weiterhi n schwierig. So 
übergab z.B. im Juli 1930 die deutsch e Botschaf t beim Vatikan dem päpstli -
chen Staatssekretaria t eine Denkschrif t über das antideutsch e Verhalte n der 
polnische n Geistliche n in der Diözes e Gnesen-Posen . Dor t wurden folgende 
Vorgänge erwähnt : Am 30. Ma i 1929 hatt e sich, währen d der Enthüllun g des 
Denkmal s Königs Bolesùaw Chrobr y in Gnesen , der Gnesene r Bischof Laubit z 
in seiner Predig t gegen den ehemalige n preußische n Staa t und gegen die deut -
sche Minderhei t geäußert ; im Juli 1929 währen d der Festveranstaltun g anläß -
lich des 10. Jahrestage s des Versailler Vertrags zitiert e der Erzprieste r Kùos 
ein Gedich t mit stark antideutsche n Akzente n von Lucjan Rydel; im Dezem -
ber 1929 hatt e bei den Feierlichkeite n anläßlic h des 10. Jahrestage s des Pose-
ner Aufstands Domher r Prądzyńsk i in seiner Predig t gegen die Deutsche n 
gehetzt 46. 

In große Aufregung bracht e die deutsch e Minderhei t ein scheinba r unbe -
deutende r Vorfall, nämlic h als Kardina l Hlon d anordnete , in der Jesuiten -
kirche in Bromber g jeden Sonnta g eine polnisch e Messe zu halten . Diese Ver-
ordnun g rief Interventione n seiten s der deutsche n Katholike n sowohl aus 
Bromber g als auch aus der ganzen Diözes e hervor . Domher r Klinke schickt e 
ein Protestschreibe n an den päpstliche n Staatssekretä r Kardina l Pacelli , der 
Vorsitzend e der Bromberge r Ortsgrupp e des VdK, Kiendler , protestiert e bei 
Prima s Hlon d und dem päpstliche n Nuntiu s in Warschau . Kardina l Hlon d 

45) Ebenda , Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 11, Generalkonsula t Posen an AA 28. 6. 
und 6. 12. 1927; Bd. 12, Generalkonsula t Posen an AA 31. 5. 1928; Konsula t Lodz 
an AA 2. 7. 1928. 

46) Ebenda , Rom-Vatika n 786, Promemori a des Botschafter s v. Bergen an Päpstli -
ches Staatssekretaria t 18. 7. 1930. 
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rechtfertigte seine Maßnahme mit der Begründung, eine solche Messe sei für 
die 60000 in Nachbarschaft der Jesuitenkirche wohnenden Polen notwendig, 
denen Kirchen nicht in genügender Zahl zur Verfügung ständen. Die Deut-
schen entgegneten, daß die Polen fünf Kirchen und zwei Kapellen hätten47. 

Die angesprochenen Tatsachen zeigen, daß die Einstellung des Kardinals 
Hlond gegenüber den katholischen Deutschen ambivalent war. Sowohl die 
deutschen Domherren als auch die deutschen Konsuln - besonders der Gene-
ralkonsul in Posen - hoben hervor, daß Kardinal Hlond einerseits mit seinen 
Maßnahmen, die religiöse Freiheit der Deutschen zu begrenzen, den polni-
schen Behörden in ihren Polonisierungsbestrebungen im ehemaligen preußi-
schen Teilgebiet entgegenkam, er andererseits aber auf Versöhnungsgesten 
nicht verzichtete, was jedoch nach ihrer Meinung nur ein taktisches Spiel war. 
Ein charakteristisches Beispiel ist das Interview, das der Primas einem Journa-
listen der Wiener Zeitung „Reichspost" im April 1932 gab. Er sprach darin 
u.a. von einem Meer des Hasses zwischen den zwei christlichen Nationen, 
wofür es trotz politischer Gegensätze eigentlich keine Begründung gäbe. Des 
weiteren forderte er, daß die beiden Nationen für die Verteidigung der christli-
chen Kultur zusammenarbeiten sollten; so spreche man zwar von einem un-
christlichen Haß zwischen Deutschen und Polen, aber verweise mehr auf die 
Nachgiebigkeit der Polen zu Gunsten von Frieden und Verständigung. Der 
Primas schloß seine Ausführungen mit dem Appell an alle Katholiken und 
alle Deutschen, man solle nicht das Trennende hervorheben, sondern es müsse 
für Frieden und Versöhnung gearbeitet werden48. Gegenüber den Meinungen 
der deutschen Domherren und Konsuln muß gesagt werden, daß die Position 
des polnischen Primas gegenüber der polnischen Regierung in der Frage der 
Beziehungen zwischen den deutschen und den polnischen Katholiken sehr 
schwierig war. Es war bestimmt nicht einfach, in diesem „Meer des Hasses" 
ein Fischer zu sein; das zeigen auch Beispiele aus dem weltlichen Zusammen-
leben, ganz abgesehen von der Frage, wie die Schuld gerecht zu verteilen ist. 
Bevor eine eindeutige Antwort auf die gestellte Frage gegeben werden kann, 
müssen erst noch weitere Forschungen unternommen werden. 

Die deutschen Katholiken in Polen wurden in ihrem Kampf um ihre Unab-
hängigkeit und die Gewährung der religiösen Freiheit vom Deutschen Reich 
und dem deutschen Episkopat unterstützt. Die Konsuln in Polen spielten eine 
wichtige Rolle bei diesen gemeinsamen Kontakten durch Vermittlung der Kor-
respondenz, Überweisung von finanziellen Unterstützungen und Spenden, 
Sammlung von statistischen Angaben und wichtigen Informationen über das 
Leben und Wirken der katholischen Kirche in Polen im allgemeinen und der 
katholischen Deutschen im besonderen. Von Anfang an war das Auswärtige 

47) Ebenda, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 13, Generalkonsulat Posen an AA 6. 3. 
und 13. 3. 1930; Rom-Vatikan 782, Botschaft Vatikan an AA 3. 1. 1931. 

48) Ebenda, Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 14, Gesandtschaft Wien an AA 6. 4.1932. 
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Amt bemüht , beim Hl . Stuh l die Interesse n der deutsche n Katholike n zu ver-
treten . Alle Schritt e wurden zwischen dem Auswärtigen Amt, der Deutsche n 
Stiftung , dem Reichsverban d für die katholische n Auslanddeutschen , dem 
Ministeriu m für Wissenschaft , Kuns t und Volksbildung und dem Preußische n 
Ministeriu m des Inner n abgestimmt . Scho n im August—September 1923 orga-
nisiert e und finanziert e die Deutsch e Stiftun g eine Studienreis e von Pate r M . 
Größe r nac h Polen , der sich über die Verhältnisse dor t informierte 49. 

Di e deutsche n Behörde n leisteten aber nich t nu r Unterstützungsdienste , 
sonder n versuchte n im Hinblic k auf die deutsch-polnische n Beziehunge n eine 
Politi k der Erpressunge n zugunste n der deutsche n Katholike n zu treiben . Da s 
zeigen folgende Beispiele: Im April 1924 interveniert e der Erzbischo f von 
Köln , Kardina l Kar l Joseph Schulte , bei den deutsche n Behörde n wegen der 
Erteilun g eines deutsche n Visums für den polnische n Ordensprieste r Sasaùa. 
De m Kardina l antwortet e Außenministe r Gusta v Streseman n persönlich . E r 
schrieb u.a. , daß er den Konsulate n in Pole n verbote n hätte , für polnisch e 
Prieste r Visa auszustellen , weil der polnisch e Episkopa t keine deutsche n Prie -
ster als Seelsorger für die deutsche n Katholike n nac h Pole n zugelassen habe 
(sehr wahrscheinlic h handelt e es sich in diesem Fal l um die Bemühungen , 
einen zweiten deutsche n Seelsorger für die katholische n Deutsche n in Posen 
einzusetzen) . Streseman n war zwar der Bitte nich t abgeneigt , aber er bat Kar-
dina l Schult e zugleich, den polnische n Prima s zu eine r Änderun g der bisheri-
gen Einstellun g des Episkopat s zu bewegen. Ein andere s Beispiel für diese 
Politi k zeigt sich in der Diskussion über das preußisch e Konkorda t mit dem 
Hl . Stuh l im Jahr e 1928. Da s Auswärtige Amt veranlaßt e damal s das Preußi -
sche Kultusministerium , in das Projek t des Konkordat s die Bestimmun g aufzu-
nehmen , daß von den Priestern , die zeitlich begrenz t in Preuße n arbeiten , die 
deutsch e Staatsangehörigkei t nich t verlangt werden solle. Diese Bestimmun g 
konnt e dan n benutz t werden , in konkrete n Fälle n den polnische n Behörde n 
mit der Ausweisung oder der Visumversage der polnische n Prieste r zu drohen 50. 

Di e wichtigste Aufgabe für die deutsche n Regierungsstelle n war die finan-
zielle Unterstützun g des Deutschtums . Diese m Zie l diente n vor allem die 
Deutsch e Stiftun g und der Reichsverban d für die katholische n Auslanddeut -
schen . De r VdK wurde von Anfang an von diesen beiden Stellen unterstützt . 
Zu dieser Frage gibt es nich t nu r zahlreich e Quellen , sonder n sie ist auch be-
reits von Norber t K r e k e l e r 5 1 untersuch t worden . Viele Angaben zu diesem 
Proble m biete t auch Pia N o r d b l o m 5 2 . 

49) Ebenda , Kult. Pol. VI A, 20 Polen , Bd. 1, DtS t an AA 11. 3. 1924. 
50) Ebenda , Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 10, Streseman n an Schult e 21. 4. 1927; 

Bd. 12, AA an Preußische s Kultusministeriu m 1. 11. 1928. 
51) Ebenda , Kult. Pol. VI A, 20 Polen , Bd. 2, Korresponden z zwischen AA und 

RkA Juli—Dezembe r 1927; N. Krekeler : Revisionsanspruc h und geheime Ostpoliti k 
der Weimarer Republik . Die Subventionierun g der deutsche n Minderhei t in Polen 
1919-1933, Stuttgar t 1973. 

52) Nordblo m (wie Anm. 4), S. 122. 
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Eine Frage ist von den Historikern noch nicht behandelt worden - das ist 
die Finanzierung der deutschen Priester in Polen. Bis 1927 lebten sie aus-
schließlich von den Gehältern, die die Diözesanbehörden zahlten, sowie von 
den Präbenden. Zahlreiche Petitionen der deutschen Domherren wie auch die 
Abwanderungsgefahr der deutschen Priester nach Deutschland, wo die Gehäl-
ter höher waren (u. a. stellten in der Mitte der zwanziger Jahre zwei Pfarrer 
aus Oberschlesien, Zientek und Schigulla, einen Auswanderungsantrag), ver-
anlaßten die Deutsche Stiftung, sich um die finanzielle Unterstützung für die 
Priester zu bemühen. Ab 1. April 1927 wurde von ihr eine ständige Beihilfe 
in Höhe von 150 RM monatlich für Domherren und Pfarrer sowie von 100 RM 
monatlich für Vikare ausgezahlt. Jeder Antrag wurde vom Domherrn Klinke 
und von Pater Kempf aus Posen begutachtet. Geldsummen überwies die Deut-
sche Stiftung an ihren Vertrauensmann, Prof. Sauermann in Beuthen, durch 
den Caritasverband in Freiburg, dann floß von Beuthen aus das Geld nach 
Polen, meistens von reisenden Deutschtumsführern überbracht. Beihilfen be-
kamen: in der Erzdiözese Gnesen-Posen die Domherren Paech, Steuer, Klin-
ke, Fuhrmann, Kretschmer, die Pfarrer Jüttner, Paradowsky, Gumbrecht, Fris-
ke, Kliche, Rademacher, Kempf, Schirmer, Rauhut, Strauch; in der Diözese 
Kulm die Pfarrer Brettschneider, Wilm, Kallas, Papack, Burtschick, Reich, 
Vikar Stein; in der Diözese Kattowitz die Pfarrer Dziwis, Florek, Linek, Pa-
cha, Schigulla, Staffa, Winkler und die Vikare Cichy, Dyllus, Karluza, Osyra, 
Pampuch. Einige Priester, die neben der Seelsorge auch kulturelle und soziale 
Arbeit leisteten, wie z.B. Pater Kempf, erhielten neben den normalen Beihil-
fen noch einmalige Spenden53. 

2 . D i e d e u t s c h e n K a t h o l i k e n in den J a h r e n 1 9 3 3 - 1 9 3 9 

Nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler im Jahre 1933 nahmen die 
deutschen Katholiken in Polen gegenüber dem Nationalsozialismus unter-
schiedliche Positionen ein. Die Deutsche Katholische Volkspartei in Ober-
schlesien verhielt sich eindeutig negativ zur nationalsozialistischen Ideologie 
und bald auch gegenüber den Behörden des Dritten Reiches. Auf dem Partei-
tag im März 1933 verurteilte der Führer dieser Partei, Dr. Eduard Pant, den 
Nationalsozialismus und lehnte jede Zusammenarbeit mit ihm ab. Außerdem 
rief er zur Loyalität gegenüber dem polnischen Staat und zur Zusammenarbeit 
mit den polnischen Behörden auf. Diese Bestrebungen zeigte der nächste Par-
teitag im August 1933 noch deutlicher. Auf ihm wurde die Partei in Deutsche 

53) PA AA, Kult. Pol. VI A, 20 Polen, Bd. 1, Prof. Sauermann an AA 28. 4. und 
16. 5. 1927; RkA an AA 21. 9. 1932; Bd. 2, Dr. van Husen an AA 17. 3. 1927; General-
konsulat Thorn (weiterhin zit.: PA AA, GKT), K 1, Bd. 1, Rundschreiben AA an alle 
Konsulate in Polen 27. 3. 1927; K 3a, Bd. 1, DtSt an Generalkonsulat Thorn 11. 6. 1928; 
Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 12, DtSt an AA 16. 7. 1928. 
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Christlich e Volksparte i umgenannt . Dami t betont e ihre Führun g ihre Abson-
derun g von den übrigen deutsche n Parteien , die Ablehnun g der Einigun g des 
deutsche n politische n Leben s in Oberschlesie n nach dem Muste r der „gleich -
geschalteten " Parteie n im Reic h und der Grundsätz e der nationalsozialisti -
schen Ideologie . Außerde m wollten sie sich dadurc h noc h einen größere n 
Einfluß auf ander e konfessionell e Gruppe n sichern . Diese Haltun g des Sena-
tor s Pan t und seiner Anhänge r wie Bernar d Jankowski , Sekretä r der Christ -
lichen Gewerkschaften , führt e zur ersten Spaltun g in der Parte i und zum Aus-
trit t manche r Mitglieder . Andererseit s rief sie Gegenreaktione n bei den 
andere n Parteie n der Minderhei t sowie bei den deutsche n Behörde n hervor . 
Di e Gegnerschaf t der Deutsche n Christliche n Volksparte i gegen den National -
sozialismus veranlaßt e die übrigen deutsche n Organisatione n in Polen , sich 
gegen diese Parte i zusammenzuschließen . 

Di e unnachgiebig e Haltun g Pant s zum nationalsozialistische n Dritte n Reic h 
und zur Führun g der deutsche n Minderhei t führt e dazu , daß Versuche unter -
nomme n wurden , ihn mit Hilfe von Institutione n aus dem Reich aus dem neu -
gegründete n Zentralausschu ß der Deutsche n in Pole n und dem Verband deut -
scher Katholike n zu entfernen . Diese n Vorschlag macht e der Vertrete r der 
Deutsche n in den Wojewodschafte n Posen und Pommerellen , Kur t Graebe , 
in einem Brief an den Leite r der Deutsche n Stiftun g Erich Krahmer-Möllen -
berg am Anfang des Jahre s 193454. Scho n im Janua r 1934 wurde dami t begon-
nen , eine Oppositio n gegen Senato r Pan t zu organisieren , und die Deutsch e 
Stiftun g spielte dabei eine führend e Rolle . De r erste Schrit t der Deutsche n 
Stiftun g war die Gewinnun g eines Teiles der Anhänge r Pants , vor allem des 
Abgeordnete n Bernar d Jankowski 55. De n Kern dieser Oppositio n bildete n 
katholisch e Aktivisten aus den Wojewodschafte n Pommerelle n und Posen . 
Ein e große Rolle spielten hier deutsch e Priester : Domher r Paec h aus Posen , 
Domher r Fuhrman n aus Gnese n und Pfarre r Kallas aus Frankenhagen . Es 
wurde auch versucht , den Stellvertrete r Pant s im Vorstand der Deutsche n 
Christliche n Volkspartei , Pfarre r Fran z Schirme r aus Marienbron n (Posen) , 
zu gewinnen , doch lehnt e er ab, weswegen ihm die ständige n Zuschüss e der 
Deutsche n Stiftun g entzoge n wurden 56. Als im Ma i 1934 Domher r Paec h sich 
schwanken d zeigte, inde m er auf einer Versammlun g des VdK in Posen gegen 
das Mißtrauensvotu m für Dr . Pan t stimmte , wurde auch ihm mit Entzu g der 

54) K. Grünberg : Nazi-Fron t Schlesien . Niemiecki e organizacje polityczn e w 
województwie śląskim w latach 1933-1939 [Nazi-Fron t Schlesien . Deutsch e politische 
Organisatione n in der Wojewodschaft Schlesien in den Jahre n 1933—1939], Katowice 
1963, S. 177—185; L. Meissner : Niemiecki e organizacje antyfaszystowskie w Polsce 
1933-1939 [Deutsch e antifaschistisch e Organisatione n in Polen 1933—1939], Warszawa 
1973, S. 227-235 . 

55) PA AA, Geheimakten , Polen . Pol 25 M, DtS t an Reichsarbeitsministeriu m 12.1. 
1934. 

56) Ebenda , DtS t an AA 10. 10. 1934. 
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Zuschüss e gedroht 57. Im Oktobe r und Novembe r 1933 führt e Pan t eine Reih e 
von Treffen mit Mitglieder n lokaler Zellen des VdK in den Wojewodschafte n 
Posen und Pommerelle n durch , wo er Anhänge r für seine Losunge n und politi -
schen Plän e zu gewinnen hoffte 58. Am 18. Dezembe r 1933 fand in Posen mit 
Beteiligun g Dr . Pant s und einiger Aktivisten des VdK: Domher r Joseph 
Paech , Pfarre r Fran z Schirmer , Pate r Venantiu s Kempf , Kaufman n A. Kiend -
ler und Oberlehre r Ludomi r Knechte l eine Versammlun g statt . Gegenstan d 
der Diskussione n war die politisch e Haltun g Pant s und seiner Parte i sowie das 
Proble m der Einstellun g der deutsche n Katholike n zu der neue n Ideologi e des 
Dritte n Reiches . Katholisch e Vertreter , vor allem Dr . Paech , kritisierte n Pan t 
wegen seiner Haltun g sowohl in der Deutsche n Christliche n Volksparte i als 
auch im schlesischen Sejm sowie im Sena t in Warschau . Domher r Paec h stellte 
fest, deutsch e Katholike n in Pole n sollten den Nationalsozialismu s unterstüt -
zen, den n auch deutsch e Bischöfe täte n dies. Außerde m behauptet e er, die 
Haltun g Pant s bringe den deutsche n Interesse n in Pole n nu r Schaden 59. 

Im Somme r 1934 begann die nächst e Etapp e des Kampfe s gegen die Parte i 
des Senator s Pant . Außer der Deutsche n Stiftun g beteiligten sich an der Orga-
nisatio n und Finanzierun g dieser Oppositio n auch das Auswärtige Amt, das 
Reichsministeriu m des Innern , das Preußisch e Ministeriu m des Innern , das 
Preußisch e Ministeriu m für Wisenschaft , Kuns t und Volksbildung, das Gesta -
po-Am t und die Generalkonsulat e in Posen und Kattowitz . Am 23. August 
1934 faßte der Zentralausschu ß der Deutsche n in Pole n den Beschluß , Pan t 
die Stellun g des Stellvertretende n Vorsitzende n dieses Ausschusses zu entzie -
hen und ihn aus ihm zu entfernen 60. Di e Gestapostell e in Oppel n überwacht e 
Pan t und seine Anhänge r in Oberschlesie n ständig. Gleichzeiti g wurde an Gel d 
nich t gespart , um mehrer e Anhänge r Pant s für die Oppositio n zu gewinnen 61. 

Am 16. Dezembe r 1934 fand in Kattowit z die Generalversammlun g des VdK 
statt . Allen Vertreter n der Oppositio n waren von der Deutsche n Stiftun g Ko-
sten ersetzt worden . An der Tagung hatt e jedoch der Anführe r der Opposition , 

57) Ebenda , Generalkonsula t Posen an AA 15. 3. und 12. 6.1934; Generalkonsula t 
Kattowit z an AA 6. 6. 1934; DtS t an AA 30. 5. 1934. 

58) Archiwum Państwowe w Poznaniu , Akta Urzęd u Wojewódzkiego Poznańskieg o 
(weiterhin zit.: APP UWP ) [Staatsarchi v Posen , Akten des Wojewodschaftsamte s in 
Posen] , Nr. 5675, Situationsberich t für Dezembe r 1933. 

59) „Er sagte, daß für ihn als Prieste r wie für jeden Katholike n die Tatsach e für 
seine politische Haltun g ausschlaggebend wäre, daß im Reich die deutsche n Bischöfe 
den neuen deutsche n Staat bejaht hätten , während als Deutsche r für ihn und die hiesi-
gen Katholike n die Erkenntni s ausschlaggebend sei, daß die in der Konsequen z der 
Pant'sche n Politik liegende Spaltun g in jedem Falle einen Schaden für die gesamte deut-
sche Sache angesicht s des polnische n Gegner s sei" -  PA AA, Geheimakten , Polen . 
Pol 25 M, Generalkonsula t Posen an AA 15. 3. 1934. 

60) Ebenda , Abt. VI Polen , Bd. 17, DtS t an AA 24. 8. 1934. 
61) Ebenda , Geheimakten , Polen . Pol 25 M, Gestapo-Am t an AA 20. 6. 1934; 

Generalkonsula t Posen an AA 30. 8. und 6. 10. 1934; DtS t an AA 21. 9. 1934; APP, 
UWP Nr. 5678, Situationsberich t für Oktobe r 1934. 
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Domher r Paech , auf Dränge n des Posene r Weihbischofs Walenty Dymek , 
nich t teilgenommen 62. Als neue r Vorsitzende r des Vorstande s des VdK wurde 
der Gegenkandida t Pants , Ott o Olbrich , gewählt. Senato r Pan t verzichtet e 
auf die Mitgliedschaf t im VdK und betont e dabei , daß er „eine m so gleichge-
schaltete n Verband nich t angehöre n wolle". Ein e mehrer e hunder t Persone n 
zählend e Grupp e tra t ebenfalls aus dem VdK aus und gründet e eine unab -
hängige katholisch e Organisation 63. In den nächste n Jahre n blieb Dr . Pan t 
aber Vorsitzende r der Deutsche n Christliche n Volkspartei . Er bekämpft e in 
der Zeitschrif t "De r Deutsch e in Polen " den Nationalsozialismu s als Ideologi e 
und prangert e die nach seiner Meinun g antipolnisch e Tätigkei t deutsche r Min -
derheitsorganisatione n und ihre r Anführe r an . Di e Zah l der Parteimitgliede r 
nah m aber ständi g ab, und ihr Einfluß ging in bedeutende m Maß e zurück . 
Im Somme r 1937 zählt e die Deutsch e Christlich e Volkspartei nu r noc h ca. 
900 Mitglieder . Dagegen der VdK im Jun i dieses Jahre s 149 Ortsgruppe n mit 
26796 Mitgliedern 64. 

Im gleichgeschaltete n VdK blieben nach dem Austrit t des Senator s Pan t un d 
seiner Anhänge r imme r noc h Meinungsunterschiede , obwohl Oppositionsbe -
kundunge n selten waren und von nu r wenigen Mitglieder n kamen . Ein e be-
sonder e Rolle spielten hier diejenigen deutsche n Priester , die die Verfolgung 
der Katholike n im Reich angepranger t hatten , wie z.B. der Prieste r Schwanit z 
aus Dirschau , der übrigen s von der Gestapostell e in Elbin g stren g beobachte t 
wurde . Solche öffentliche n Stellungnahme n einiger deutsche r Prieste r wurden 
oft von deren Gemeindeglieder n nich t akzeptiert . Im Mär z 1939 kritisiert e 
währen d eine r Pfarrmissio n in Grauden z der Geistlich e Pitric k in seinen 
Predigte n das Dritt e Reich wegen seiner Kirchenpoliti k sehr scharf. Di e deut -
schen Katholike n forderte n den Graudenze r Pfarre r daraufhi n auf, den Mis-
sionar auszutauschen . Am nächste n Sonnta g kam ein andere r deutsche r Prie -
ster, Engler , der ebenfalls in seiner Predig t die antichristlich e Politi k des 
Reiche s anprangerte . Als Protes t verließ darau f die Mehrzah l der Gläubige n 
die Kirche . Wiederu m fordert e eine Delegatio n beim Pfarre r die Entfernun g 
des Missionars . Ob die Mission in Grauden z überhaup t zu End e geführt wur-
de, ist den Quellen nich t zu entnehmen 65. 

62) Archiwum Diecezjaln e w Poznaniu , Akta Konsystorz a Arcybiskupiego (weiter-
hin zit.: ADP AKA) [Diözesanarchi v Posen , Akten des Erzbischöfliche n Konsisto -
riums],  Nr. 9300, Personalakte n des Domherr n Dr. Joseph Paech . 

63) PA AA, Geheimakten , Polen . Pol 25 M, Generalkonsula t Kattowit z an AA 
19. 11. und 22. 12. 1934; DtS t an Generalkonsula t Posen 3. 12. 1934; Generalkonsula t 
Posen an AA 10. 12. 1934; DtS t an AA 20. 12. 1934; APP UWP, Nr. 5678, Situationsbe -
richt für Dezembe r 1934. 

64) AAN MSW, Nr. 2241, Innenministeriu m an Außenministeriu m 13. 7. 1937; M. 
Cygański : Zawsze przeciwko Polsce. Kariera polityczn a Otto Ulitza [Imme r gegen 
Polen . Die politische Karrier e von Otto Ulitz] , Warszawa 1966, S. 126. 

65) PA AA, Rom-Vatika n 787, Gestapo-Stell e Elbing an Gestapo-Am t in Berlin 
12. 3. 1936; Kult. Pol. VI A, 20 Polen , Bd. 6, DtS t an AA 5. 4. 1939. 
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Nicht immer und überall bejahten die deutschen Katholiken in Polen den 
Nationalsozialismus. Im Juni 1939 stellte eine Gruppe deutscher Katholiken 
aus Kongreßpolen bei den Behörden den Antrag auf Auflösung der Orts-
gruppe des VdK in Konstantynów mit der Begründung, daß diese Organisa-
tion von der Zentrale aus Kattowitz zu antipolnischer Tätigkeit aufgehetzt 
werde66. Dies war jedoch nur ein Einzelfall (solche Probleme hatte der VdK 
nur noch mit der Ortsgruppe in Dirschau), und die Führung des Verbandes 
arbeitete mit den anderen Deutschtumsorganisationen und mit den Regie-
rungsstellen im Reich eng zusammen. Aufgabe des VdK sollte aber nicht die 
Propagierung der nationalsozialistischen Ideologie sein, weil dies der Satzung 
widersprach und polnische Reaktionen verursachen konnte, außerdem leistete 
der Verband vor allem Kulturarbeit. In der Öffentlichkeit, in Reden, bei Ver-
anstaltungen und in den Veröffentlichungen betonte man jedoch die Not-
wendigkeit des Kampfes um die religiöse und nationale Freiheit sowie die Ver-
bindung des katholischen Deutschtums mit dem Deutschen Reich. In einer 
Broschüre, die aus Anlaß der Generalversammlung des VdK in Kattowitz im 
Juni 1937 veröffentlicht wurde, heißt es u.a.: „Volkstumstreue, die getragen 
ist von der Verpflichtung vor Gott, läßt sich durch keine Not, durch keine 
Verlockung beugen! Zum Volk stehen in Glück und Leid! Das ist die Haltung 
des gläubigen Menschen . . . Ruft uns die Gemeinschaft unseres Volkes zum 
Kampf für unsere höchsten irdischen Güter, so sind wir bereit. Ruft uns die 
Kirche zur Verteidigung des Glaubens gegen alle Irrlehre, gegen alle Verfäl-
schung und gegen alle Mißdeutung, so kann es für uns wiederum nur eine 
Antwort geben: Wir sind bereit! Volkstumstreue und Glaubenstreue lassen 
sich für uns nicht trennen"67. 

Man findet in dieser Broschüre, die ganz in diesem charakteristischen Ton 
geschrieben ist, kein Wort der eventuellen Loyalität gegenüber Polen oder 
über eine Zusammenarbeit mit den polnischen Katholiken. Das war aber auch 
nicht zu erwarten - beide Nationen waren zu weit voneinander entfernt. Polo-
nisierungsbestrebungen hatten starken Widerstand hervorgerufen, und auf der 
Gegenseite zog jede nationalsozialistische Tätigkeit sofort polnische Reaktio-
nen nach sich. Die polnischen Behörden sahen in jeder deutschen Unterneh-
mung die Symptome einer antipolnischen Tätigkeit, das Deutschtum isolierte 
sich in seiner Bemühung um Bewahrung der Unabhängigkeit völlig von den 
polnischen Katholiken. Das zeigt das Beispiel eines Ausfluges deutscher 
Katholiken zum 34. Eucharistischen Kongreß nach Budapest im Jahre 1938. 
Die Organisierung einer speziellen deutschen Reisegruppe sollte nach den 
Worten des Domherrn Paech „vor allen Dingen vermeiden, daß die deutschen 

66) Ebenda, 20 K, Konsulat Lodz an AA 10. 7. 1939. 
67) Ebenda, GKP, KK, Bd. 2, Generalversammlung des VdK in Kattowitz im Juni 

1937, S. 4. 
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Katholiken , die den Wunsch haben , an dem Kongre ß teilzunehmen , gezwun-
gen sind, mit den polnische n Katholike n zusamme n zu reisen" 68. 

Anfang Septembe r 1933 entzoge n plötzlic h die Wojewodschaftsbehörde n in 
Posen dem Pate r Venantiu s Kempf , der seit 1924 als Seelsorger an der Posene r 
Franziskanerkirch e arbeitete , die Aufenthaltserlaubnis . Diese Angelegenhei t 
beschäftigt e einige Monat e lang die höchste n deutsche n und polnische n Regie-
rungsstellen und rief den nächste n Konflik t hervor . Di e sofortige Interventio n 
des deutsche n Generalkonsul s in Posen beim Posene r Wojewoden am 9. Sep-
tembe r 1933 bracht e eine dreitägige Verlängerung . Zugleich intervenierte n 
Domher r Paec h und Pate r Kemp f bei Kardina l Hlon d und erreichte n eine wei-
tere Verlängerun g um zwei Monate . Di e deutsch e Regierun g mobilisiert e den 
Vatikan und den deutsche n Episkopat . Am 10. Novembe r 1933 übergab der 
Gesandt e in Warschau , von Moltke , dem polnische n Außenministeriu m eine 
Note , in der festgestellt wurde , daß die deutsch e Regierun g großes Gewich t 
auf die Seelsorge der deutsche n Katholike n in Pole n lege un d daß dieser Zwi-
schenfall , also die Ausweisung Pate r Kempfs , als deutschfeindlic h angesehe n 
werde. Am selben Tag kam Dr . Emi l Clemen s Scherer , Leite r des Reichsver -
bande s für die katholische n Auslanddeutschen , als Delegierte r des Bischofs 
Bernin g zum Prima s Hlon d nach Posen . Pate r Kemp f wurde seitens der Behör -
den Illoyalitä t vorgeworfen, obwohl offiziell weder die Behörde n noc h Kardi -
nal Hlon d eine detailliert e Ausweisungsbegründun g gaben. Im Dezembe r 
1933 wurde auf Grun d eine r Interventio n des Apostolische n Administrator s 
in Schneidemühl , Präla t Fran z Hartz , der dem Prima s Hlon d mit Ausweisung 
des polnische n Pfarrer s Domańsk i aus der Grenzmar k drohte , Verlängerun g 
mit dem endgültige n Termi n der Ausreise am 1. Mär z 1934 erreicht . 

Generalkonsu l Lütgen s aus Posen verlangte in seinem Berich t an das Aus-
wärtige Amt am 12. Dezembe r 1933, Maßnahme n gegen polnisch e Prieste r 
in Deutschlan d zu unternehmen , weil seiner Meinun g nac h die Bedeutun g der 
polnische n Minderhei t für die polnisch e Politi k von den polnische n weltlichen 
und kirchliche n Behörde n so überschätz t würde , daß nu r die Furch t vor sol-
chen Maßnahme n die Entdeutschungspoliti k abschwäche n würde. De r Konsu l 
berichtet e gleichzeitig, daß es ihm dan k der Indiskretione n der polnische n Be-
amte n gelungen sei, Informatione n über die Ursach e der Ausweisung zu be-
kommen . Nac h diesen Informatione n wurde Pate r Kemp f als eine r der dre i 
wichtigsten Deutschtumsführe r (nebe n Verlagsleiter Dr . Johanne s Scholz un d 
Pasto r Dr . Kammel ) in Posen eingeschätzt ; man warf ihm vor, daß er ständi g 
Gel d aus dem Reich bekomm e und verteile, und daß er Verzeichnisse un d 
Statistike n über das Leben der deutsche n Katholike n führe . Diese Vorwürfe 
waren nich t unbegründe t -  die polnische n Behörde n waren über alles, was 

68) Ebenda , Generalkonsula t Posen an AA 12. 1. 1938. 
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zwischen den Deutschen geschah, dank der ständigen polizeilichen Über-
wachung und auf Grund der Informationen von den Starosten gut orientiert69. 

Tatsächlich war Pater Kempf eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unter 
den Posener Deutschen, jedoch kein politischer Führer. Dies war vielmehr 
Domherr Joseph Klinke, der nicht nur als Sejmabgeordneter die Interessen 
des gesamten Deutschtums repräsentierte, sondern auch als stellvertretender 
Vorsitzender des VdK und der Deutschen Vereinigung fungierte. Pater Kempf 
konzentrierte sich auf die kulturelle und caritative Arbeit. Nach dem Tod von 
Joseph Klinke im Jahre 1932 übernahm Pater Kempf die Führung der katholi-
schen Deutschen. Er übermittelte die finanzielle Beihilfe aus dem Reich an 
die deutschen Priester und bekam jährliche Zuschüsse für die Kulturarbeit mit 
den Katholiken. Es entspricht auch den Tatsachen, daß er verschiedene Infor-
mationen über die Deutschen in Posen und Pommerellen sammelte. Weil alles, 
was zur Erhaltung des Deutschtums führte, von den polnischen Behörden als 
staatsfeindlich behandelt wurde, ist es verständlich, daß Pater Kempf eine un-
erwünschte Person wurde. Es scheint auch, daß die Behörden schon einige 
Jahre auf eine Gelegenheit gewartet hatten, den Franziskanerpater auszuwei-
sen. Schon im September 1929 hatte Kardinal Hlond den ersten Versuch unter-
nommen und sich bemüht, beim Ordensgeneral der Franziskaner in Rom eine 
Versetzung Pater Kempfs aus Polen zu erwirken. Nur dank der Intervention 
des Provinzials aus Würzburg, dem Kempf unmittelbar untergeordnet war, 
blieb er in Posen70. 

Am 24. Februar 1934 bestimmte der Franziskanergeneral in Rom einen jun-
gen Ordenspriester aus Würzburg, Pater Hilarius Breitinger, als Seelsorger für 
Posen. Am 10. März 1934 verließ Pater Kempf Posen nach zehnjähriger Ar-
beit. Die letzten Versuche, beim päpstlichen Nuntius in Warschau eine Verlän-
gerung zu erwirken, waren ohne Erfolg geblieben. Der Vatikan hielt sich von 
dem Konflikt fern; der Generalkonsul aus Posen berichtete dem Auswärtigen 
Amt, daß diese Position des Hl. Stahls aus der antikirchlichen Politik Berlins 
und der Sympathie Pater Kempfs für den Nationalsozialismus herzuleiten sei71. 

69) R. Breyer, P. Korzec: Polnische Nationalitätenpolitik und deutsche Volks-
gruppe in Lageberichten des polnischen Innenministeriums aus den Jahren 1935 und 
1937, in: ZfO 29 (1980), S. 260-366. 

70) PA AA, Kult. Pol. VI A, 20 Polen, Bd. 1, Generalkonsulat Posen an Gesandt-
schaft Warschau 9. 11. 1933; Telegramm AA an Gesandtschaft Warschau 10. 11. 1933; 
Bischof Berning an AA 11. 11. 1933; Gesandtschaft Warschau an AA 14. 11. 1933; Ge-
neralkonsulat Posen an AA 18. 11. 1933; AA an Gesandtschaft Warschau 28. 11. 1933; 
Gesandter v. Moltke an AA 6. 12. 1933; Generalkonsul Lütgens - Posen an AA 12. 12. 
1933; Aktennotiz Referat Polen AA 10. 1. 1934; Gesandtschaft Warschau an AA 17. 1. 
1934; AA an Gesandtschaft Warschau 21. 2. 1934; GKT, K 3, Generalkonsulat Posen 
an AA 25. 9. 1929; Brei t inger (wie Anm. 5), S. 1-3. 

71) PA AA, Kult. Pol. VI A, 20, Bd. 1, AA an Gesandtschaft Warschau 7. 3. 1934; 
Gesandtschaft Warschau an AA 9. 3. 1934; Generalkonsulat Posen an AA 12. 3. 1934; 
Pater Kempf an AA 14. 3. 1934; Botschaft Vatikan an AA 24. 2. 1934; Generalkonsulat 
Posen an AA 2. 3. 1934. 
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Pater Breitinger, der Nachfolger Kempfs, kam am 28. März 1934 nach Posen 
und übernahm die Seelsorge an der Franziskanerkirche. In den nächsten Jah-
ren führte er die Arbeiten seiner Vorgänger weiter und übte auch deren Funk-
tionen bei der Geldverteilung aus. Im November 1935 berichtete der Reichs-
verband für die katholischen Auslanddeutschen an das Auswärtige Amt, daß 
Pater Breitinger eine sehr wichtige Rolle spiele und sich schon große Verdien-
ste errungen habe, u.a. hatte er eine Statistik der deutschen Katholiken in 
Posen und Pommerellen vorbereitet sowie den Ferienaustausch von Kindern 
mit dem Reich mitorganisiert72. Breitinger wurde, ähnlich wie die anderen 
Priester, vom Reich bis zum Ende der Zwischenkriegszeit finanziert. Sie beka-
men monatliche Zuschüsse in Höhe von 120 RM und eine einmalige jährliche 
Beihilfe in Höhe von 1080 RM bis 1200 RM. Diese Summen wurden von der 
Deutschen Stiftung auf die Bankkonten der Verwandten im Reich eingezahlt 
und die Kontoauszüge von diplomatischen Kurieren zu den Konsulaten ge-
bracht. Im August 1935 entschied die Deutsche Stiftung, daß die finanzielle 
Hilfe nur denjenigen Priestern zugebilligt werde, die den Nationalsozialismus 
bejahten. Die Loyalitätsurkunden wurden von den Konsulaten auf Grund 
eines Gutachtens der Deutschen Vereinigung ausgestellt. Damals wurde eini-
gen Priestern, die als Gegner des Nationalsozialismus oder als Anhänger von 
Dr. Pant bezeichnet wurden, die Beihilfe gestrichen; das waren die Pfarrer 
Schirmer, Strauß und Paradowsky aus der Wojewodschaft Posen sowie die 
Pfarrer Reich, Schwanitz und Papenfuß aus Pommerellen. Die Ortsgruppen 
der Deutschen Vereinigung signalisierten Vorbehalte einiger Priester, u. a. der 
Pfarrer Brettschneider, Sartowski, Kuchenbecker und Laffont gegenüber dem 
Nationalsozialismus, aber zugleich forderten sie ihre weitere Unterstützung 
wegen des Verdienstes um die Deutschtumsarbeit73. Auch der VdK wurde 
weiter finanziert; er bekam jährliche Beihilfen in Höhe von 36500 RM (darun-
ter von der Deutschen Stiftung 9600 RM, vom Verein für das Deutschtum 
im Ausland 15 000 RM und vom Reichsverband für die katholischen Ausland-
deutschen 12000 RM)74. 

Sehr interessant schildert Pater Breitinger in seinen Erinnerungen die letz-
ten Vorkriegsjahre. Er unterstreicht seine Distanziertheit gegenüber den Na-

72) Ebenda, RkA an AA 22. 11. 1935; Generalkonsulat Posen an AA 10. 12. 1934; 
Pol. Abt. IV, Politik 16, Bd. 14, Generalkonsulat Posen an AA 25. 5. 1934. 

73) Ebenda, Kult. Pol. VI A, Kathol. Sachen, 20, Bd. 1, DtSt an Reichsfinanzmini-
sterium 20. 6. 1934; GKT, K 1, Bd. 2, DtSt an Generalkonsulat Kattowitz 3. 8. 1935, 
21. 11. 1935 und 23. 5. 1938; K II, Deutsche Vereinigung - Zentrale Bromberg an Gene-
ralkonsulat Thorn 27. 6. 1938; GKP, Bd. 4, DtSt an Generalkonsulat Posen 3. 8. 1935; 
Generalkonsulat Posen an DtSt 17. 12. 1935; Korrespondenz zwischen DtSt und Gene-
ralkonsulat Posen für Februar—Juni 1937; Bankauszüge vom 7. 4. 1937; Bd. 2, General-
konsulat Posen an AA 28. 5. 1937; Generalkonsulat Posen an Deutsche Bank Berlin 
10.1. 1938; Kult. Pol. VI A, Kathol. Sachen 20, Bd. 2, AA an Botschaft Warschau 
9. 10. 1938. 

74) Ebenda, Kult. Pol. VI A, 20 Polen, Bd. 5, DtSt an PMdl 6. 5. 1936. 
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tionalsozialiste n und dem Dritte n Reich . Aus der Korresponden z der deut -
schen Konsul n kann man nu r entnehmen , daß Pate r Breitinge r eine loyale 
Stellun g gegenüber den Vertreter n des Reiche s einnah m und daß er sehr be-
deutend e Verdienst e in der Deutschtumsarbei t hatte ; das reich t aber noc h 
nicht , die damalige n politische n Sympathie n ode r Antipathie n des Pater s zu 
beurteilen 75. Es ist bemerkenswert , daß gerade in den letzte n Vorkriegsjahren 
viele deutsch e Prieste r sich von der aktiven Teilnahm e an der Deutschtums -
arbeit zurückzogen , und die deutsche n diplomatische n Vertretunge n in Pole n 
berichtete n über eine dem Nationalsozialismu s abgeneigte Haltun g dieser 
Priester , auch solcher , die vorher diese Ideologi e vollkomme n bejaht hatten 7 6. 
Sie änderte n ihre Einstellung , als das Dritt e Reich versuchte , die katholisch e 
Kirch e und die Katholike n zu verfolgen; währen d des Krieges wurden sie in 
ihre r Gegnerschaf t zum NS-Regim e angesicht s der Kirchenpoliti k der Besat-
zungsverwaltun g (besonder s im Warthegau ) noc h bestärkt . 

Di e Lage der deutsche n Katholike n in Pole n in der Zwischenkriegszei t war 
von denselbe n Faktore n abhängig , die unmittelbare n Einfluß auf das Leben 
der gesamten deutsche n Minderhei t hatten . Di e Politi k der polnische n Behör -
den führt e zur Entdeutschun g der frühere n preußische n Teilgebiete Polens . 
Anfängliche Assimilierungstendenze n gegen die im polnische n Staa t wohnen -
den nationale n Minderheite n wurden bald aufgegeben, besonder s gegenübe r 
der politisch , wirtschaftlic h und kulturel l starken deutsche n Minderheit . Di e 
Bestrebunge n dieser Minderheit , den wirtschaftliche n un d kulturelle n Besitz-
stand beizubehalten , riefen die Reaktione n der polnische n Behörde n zur Be-
grenzun g und Beseitigun g ihres Einflusses hervor . An diesem Kamp f um die 
Entdeutschun g Oberschlesiens , Posen s und Pommerellen s beteiligten sich 
auch die Kirchenbehörde n und ein Teil der polnische n Geistlichkeit . Di e privi-
legierte Stellun g der katholische n Kirch e im polnische n Staa t wurde durc h das 
Konkorda t mit dem Hl . Stuh l im Jahr e 1925 gefestigt und für die Minderhei -
tenpoliti k ausgenutzt . Als Beweis dafür könne n u.a . die Aufhebun g ode r 
Leugnun g der Besitzrecht e der deutsche n Kirchengemeinde n in Bromber g 
und Posen sowie die Beschränkun g der deutsche n Sprach e in der Kirch e un d 
beim Religionsunterrich t gelten (hie r war charakteristisc h ein Rundschreibe n 
des Wojewoden von Pommerelle n an die Staroste n vom Jahr e 1925 über die 
Notwendigkeit , die polnisch e Sprach e in den Pfarrgemeinde n der Wojewod-
schaft Pommerelle n zu verbreiten) 77. 

75) Ebenda , GKP , KK, Bd. 2, Generalkonsula t Posen an Generalkonsula t Kattowit z 
15. 3. 1939. 

76) Brei t inge r (wie Anm. 5), S. 18-29 . 
77) Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Akta Urzęd u Wojewódzkiego Pomorskie -

go (weiterhin zit.: APB UWPom. ) [Staatsarchi v Bromberg , Akten des Wojewod-
schaftsamte s Pommerellen] , Nr. 545, Rundschreibe n des Wojewoden von Pommerelle n 
an die Staroste n 17. 11. 1925. 



66 Wojciech Kotowski 

In den Jahre n 1919-1932 versuchte n die deutsche n Katholike n ihre Recht e 
auf die Muttersprach e in der Liturgie und auf eigene deutsch e Seelsorger zu 
verteidigen . Imme r größere Bedeutun g gewann der Verband deutsche r Katho -
liken, der am End e der zwanziger Jahr e eine bedeutend e Rolle im religiösen 
und auch kulturelle n Leben der gesamten deutsche n Minderhei t spielte 78. 

Di e Jahr e 1933-1939 waren die Zei t des innere n Kampfe s unte r der deut -
schen Minderhei t in Pole n um eine sogenannt e Erneuerung . In Wirklichkei t 
wurde der Gleichschaltungsproze ß des politischen , kulturelle n und sozialen 
Leben s im Dritte n Reich auf die Deutsche n in Pole n übertragen . Auch die 
deutsche n Katholike n spaltete n sich, obwohl die Gleichschaltun g im VdK rela-
tiv schnel l durchgeführ t wurde . Polnisch e Behörde n beobachtete n diesen 
Kamp f aufmerksam , ohn e sich einzumischen , weil jede Schwächun g des 
Deutschtum s für die polnisch e Innenpoliti k als günstig betrachte t wurde . Di e 
Kirchenbehörde n nahme n eine ähnlich e Haltun g ein wie die weltlichen Behör -
den , obwohl gesagt werden muß , daß die Minderheitsorganisationen , auch der 
VdK, viel getan haben , um sich in der Öffentlichkei t von eine r als antipolnisc h 
betrachtete n Tätigkei t fernzuhalten . De r Konflik t unte r den Deutsche n selbst 
erleichtert e den Pole n die Kontroll e un d Überwachun g auch ihre r Tätigkeit . 

Di e lokalen Behörde n beobachtete n auch das religiöse Leben der Deut -
schen und ihre r deutsche n Geistlichen , die Sympathie n für das Dritt e Reich 
zeigten . Ein solches Verhalte n einzelne r deutsche r Prieste r wurde für die Re-
striktione n gegenüber ihre r Kirchengemeinde n ausgenutzt . So schlug z.B. im 
Jahr e 1934 der Staros t von Karthau s dem Wojewoden von Pommerelle n vor, 
die deutsche n Andachte n in den Pfarreie n Matter n (Matarnia ) und Zucka u 
(Żukowo ) abzuschaffen . Er warf den beiden Pfarrer n Casimi r Rohd e und 
Fran z Laffont vor, nu r die deutsch e Sprach e zu verwenden und Sympathie n 
für das Deutschtu m zu zeigen 79. Ähnlich e Schritt e unternah m im Jahr e 1937 
der Wojewodę von Pommerelle n beim Kulme r Bischof Okoniewsk i gegen die 
deutsche n Katholike n in Neustadt 80. 

In den letzte n Vorkriegsjahren , besonder s aber im Somme r 1939, spitzte sich 
die inner e Lage in Pole n durc h die politische n Spannunge n zwischen Deutsch -
land und Pole n zu. Im Jun i wurden , besonder s in Oberschlesien , die deutsche n 
Andachte n gestört oder unterbrochen . Wie es in einem Lageberich t des polni -
schen Außenministerium s hieß , hatte n diese Vorfälle den Charakte r eine r 
„von unte n mit schweigende r Zustimmun g der lokalen Behörde n organisier -
ten Aktion". Zwar bemühte n sich die Regierungsstellen , besonder s das 

78) AAN MSW, Mikrofilm 25532, Lageberich t des Innenministerium s für Septem -
ber 1927. 

79) APB UWPom. , Nr. 719, Starost von Karthau s an Wojewoden 10. 2. 1934; Woje-
wodę an den Staroste n 22. 3. 1934 und weiterer Bericht des Staroste n an den Woje-
woden 30. 3. 1934. 

80) Ebenda , Nr. 763, Wojewodę Raczkiewicz an Bischof Okoniewski 30. 6. 1937 und 
Antwort des Bischofs 26. 8. 1937. 
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Außenministeriu m und auch die Kirchenbehörden , die Situatio n zu beruhi -
gen, aber die Lage blieb bis zum Ausbruch des Krieges gespannt 81. 

81) Da s polnisch e Außenministeriu m verlangte vom Innenministeriu m energisch e 
Schritte , um solche Verfolgungen der katholische n Deutsche n zu verhindern : AAN 
MSZ , Nr . 11468, Außenministeriu m an Innenministeriu m 6. 6. 1939. -  Di e Ausschrei-
tunge n gegen deutsch e Katholike n in Oberschlesie n wurden vom Kattowitze r Bischof 
Adamski in seinem Hirtenbrie f vom 25. 6. 1939 zwar scharf kritisiert , aber zugleich 
ordnet e er die Aufhebun g aller deutsche n Andachte n in der Diözes e Kattowit z an . Als 
Gegenmaßnahm e hob Kardina l Bertra m die polnische n Andachte n im Oppelne r Schle-
sien auf: AAN MSZ , Nr . 11479, Analyse über die Situatio n unte r den nationale n Min -
derheite n 18. 7. 1939. Siehe a. PA AA, Kult . Pol . VI A, 20 Polen , AA an Generalkonsu -
lat Kattowit z 30. 6. 1939 und Antwort des Generalkonsulat s an AA 4. 7. 1939. 

S u m m a r y 

The Situation of the German Catholics in Poland in the years from 1919 to 1939 

This repor t make s use of files from Germa n and Polish archives -  chieffy from th e 
Politica l Archives of th e Foreig n Office in Bonn ; the Centra l Stat e Archives of the 
Germa n Democrati c Republi c in Postdam ; th e Stat e Archives in Katowice , Bydgoszcz, 
and Poznań ; as well as the Diocesa n Archives in Gniezn o and Poznań . 

The policy of the Polish authoritie s after the rebirt h of the Polish State in 1918 lead 
to a "degermanizing " of th e heret o Prussian part s of Poland . Th e Situatio n of th e 
Germa n catholic s in these areas was governed by th e same factors , which directl y 
influence d the lives of th e entir e Germa n minority . Even the Catholi c Churc h - which 
had a privileged positio n in the Polish State -  too k par t in the efforts to make these 
areas Polish again. Th e Situatio n of the catholi c German s was also mad e mor e difficult 
due to th e fact tha t they were generally a minorit y amongs t th e German s themselve s 
-  with th e notabl e exceptio n of Uppe r Silesia. Th e Polish authorities ' various efforts 
to reduc e the materia l wealth of th e Germa n religious Communit y and th e limitation s 
on the use of the Germa n language in churc h in th e early post war years lead to an 
alienatio n of th e German s from th e Polish churc h and congregations . These isolatin g 
tendencie s grew stronge r in the thirties . 


